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I.

Das Interesse an dem Begründer der kunstmäfsigen,

gelehrten, hochdeutschen Satire ist seit dem vorigen Jahrzehnt

in erfreulicher Zunahme begriffen. Freilich, ganz war Rachel

nie vergessen; in Compendien, Litteraturgeschichten, litterar-

historischen Vorträgen fand er fast immer seinen Platz oder

sein Plätzchen; aber es war in der zweiten Hälfte des acht-

zehnten und neunzehnten Jahrhunderts mehrfach doch nur in

grüfseren Zwischenräumen, dafs man seiner gedachte, oder dafs

etwa noch eine neue Ausgabe seiner Gedichte erschien, und

es beruhte das Gedenken nicht auf eigener Anschauung und

eigenem Urteil, sondern Einer schrieb dem Andern nach. So

waren Irrtümer nun unausbleiblich, sie mehrten sich, und wir

sehen schliesslich nicht sowohl von Rachels äufserem Leben als

vielmehr von der äufseren Geschichte seiner Dichtungen ein so

verwirrtes und falsches Bild entstehen, wie es Goedeke Grund-

rifs 2 III, 237 bietet. Zweck dieses Vorwortes soll sein, hier

einigermalsen Klarheit zu schaffen.

Als die letzte Ausgabe des achtzehnten Jahrhunderts

(die Berliner von 1743) erschien, war das Interesse an den

Racheischen Satiren zumal im Gottschedischen Kreise, wie

die folgenden Stellen zeigen , noch ziemlich lebhaft. Eine

litterarische Würdigung finden wir — worauf mich Herr

Dr. Klenz freundlichst aufmerksam machte — zunächst in einem

gegen Bodmer gerichteten Gedichte G. E. E. Müllers, das

Gottsched in seinen 'Beyträgen' 1742 druckte (erneuert als

Beilage in 'Vier kritische Gedichte von J. J. Bodmer ed.

Baechtold. Dtsche. Litt.-Denkm. d. 18. Jahrh. Nr. 12, S. 58). i)

*) 3Benn 9ia(^e[, mit Sebad^t, mit fremben 3Jamen f^ielet,

Unb fo in ©c^erj unb @mft auf tcal^re Safter fielet,

(So iDirb ba§ Safter fd^eu, Jüenn eö ben Sid^ter prt,
®§ fe^ nun, ba§ er ung, ipaä ®ut un§ Sö§ ift, le^rt,
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Dann möchte ich auf zwei Briefstellen verweisen, die bei

Danzel, Gottsched und seine Zeit wiedergegeben sind; es

heifst da S. 167 in einem Briefe von B. C. Krüger an Frau

Gottsched Wittenberg, 20. Mai 1746: ,Hat mein Trauerspiel

nicht die Vorzüge, durch welche sich die Panthea erhebt, so

richtet mich Rachels Ernst mit dieser vorher gegangenen Ver-

änderung auf:

Kann id^ im bid^ten nid^t ber ©ottfd^eb ä^nüii) toerben,

D ! e§ ift Siaunt genug öom §tmmcf bx§> jur ®rben."

(= Sat. VIII, V. 24lf.); und weiter S. 215 in einem Briefe von

Uhl (?) an Gottsched Frankfurt, 22. Sept. 1747: ,Ein andrer

Discipel des Baumgartens hat in der Vorrede zu Eachels Ge-

dichten, welche 1743 zu Berlin neugedruckt worden, Ew. H.

auch angepacket: es ist dieses der Pro-Eector Wippel zu

Berlin." Hier zugleich der litterarische Nachweis, dafs die

Ausgabe 1743 in der Tat von Wippel herrührt. — Dann sind

zu nennen die Ausführungen Mollers 1744 über die ersten

Ausgaben der Satiren (s. unten S. X), die Bemerkungen über

die Unechtheit der 9. und 10. Satire von Nicopacius de Purorivo

(Siegfr. Sievers von Reinbeck) in der Hambg. Verm. Bibliothek

1745, Bd. 3, und nicht ganz zu kontrollierende Mitteilungen

über Rachels Manuskripte in den Hamb. Nachr. a. d. Reiche

d. Gelehrs. 1760 St. 40. 41. 43. 83. Gegen Ende des Jahrhun-

derts folgen dann die Besprechungen bei Chr.H. Schmid (1785),

Flügel (1&S6), Erd. J.Koch (1795), Nasser (1800; s. alles unten)

und ein nicht zutreffendes Urteil ^) Schlegels in dessen Berliner

©ebetl^ unb ßinCerjudöt unb ^äuilic^Ieit befingct

Unb einen 33tangel lobt, ber rcd&ten S^orleit bringet;

So fet) aud^, ta^ er un§ ben falfd^en greunb entbecEt,

Unb ivasi für ®itelfeit in 9Jlobef diireftern ftedEt;

(Sä fe^, bafe ung fein Sc^erj bte böfe SBeiberfieben,
S)en Sid^ter unb ba§ Sob beg Sungfer^^of^f^ '^^'

fdbrteben.

iSo ntcrit mang, h)te fein 3Jetm bem Safter ©d^recfen bringt,

SBietnol er öfterS raul^, nod^ öfter garftig Hingt.

2ßer anbre beffern hjtU, mufe f elbft unfträf lid^ leben,

Unb ni(f)t buid^ guten ©c^erj ein übel 53etf^iel geben.

1) 'So dürften auch die Satyren eines Rachel mehr Bey-
träge zur Sittengeschichte enthalten, als wegen ihres poetischen
Wertes merkwürdig seyn'.



Vorlesungen ed. Minor, Bd. III, S. 70 (Dtsch. Litt.-Denkm.

d. 18. u. 19. Jahrb., her. v. Seuffert Nr. 19).

Weiter als Material für die Rachelforschung in Betracht

kommend schliefst sich die bisher vielgelobte Ausgabe von

Schröder, Altona 1S28 an; ihr wirklicher Wert wird sich

jedoch unten deutlicher zeigen. Lappenberg hat dann in seiner

Laurembergausgabe Litt.-Ver. Nr. 58 (Stuttg. 1S61), da die

Satiren Rachels und Laurembergs verschiedentlich vereinigt

erschienen, auch über einschlägige Rachelausgaben nützliche

Bemerkungen gemacht, wie ebenso Braune in seinem Neudruck

der Laurembergsatiren (diese Neudr. Nr. 16—17, 1S79) öfter

auf Rachel verweist. Eine kleine Monographie über Rachel

lieferte dann A. Sach (Joachim Rachel, ein Dichter und Schul-

mann des siebzehnten Jahrhunderts. Schleswig 1869), dessen

Angaben über Rachels Leben im allgemeinen sich bewähren,^)

bezüglich der äufseren Geschichte seiner Dichtungen jedoch

die oben hervorgehobenen Mängel teilen. Vorsichtiger zeigt

sich dann Sach in seinem, daher auch guten Artikel über

Rachel in der Allg. Dtsch. Biogr.

Schon Anfang der neunziger Jahre beabsichtigte ich

selbst eine Neuausgabe der Racheischen Satiren; die Arbeit

verzögerte sich jedoch, und ich konnte einstweilen nur

Berendes auf Rachel hinweisen und ihm mein Material, be-

stehend aus Textabschrift, Bibliotheksumfragen, klassischen

Parallelen und anderen Notizen zur Verfügung stellen. Die

Arbeit von Berendes erschien — Eigenes und Fremdes nicht

immer ganz streng scheidend — als Leipziger Dissertation

(Zu den Satiren des Joachim Rachel, Warendorf 1896), und
enthält hauptsächlich, neben der Erörterung des Entwicklungs-

ganges sowie des klassischen Elements in Rachels Satiren,

den selbständigen, positiven Nachweis, dafs wenigstens die

angeblich Racheische neunte Satire (Jungfemanatomie) viel-

^) Doch scheint auch hier nach Druck und Interpunktion
z. B. an der Stelle 'Der Bruder oder Vetter des Rostocker Ver-
fassers und berühmten Dichters, Andreas Tscherning, hatte
am königlichen Hofe als Generalauditeur und Kriegsrat eine
einflufsreiche Stellung' S. 13 insofern ein Irrtum untergelaufen
zu sein, als Andreas der Dichter selbst, der Kriegsrat Paul
Tscherning ist.
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leicht auch die zehnte (Jimgfernlob) vonM. Car. Seyflfardt her-

rührt. *) 1S99 folgte dann die fördernde und auf tüchtiger

Belesenheit beruhende, ebenfalls Leipziger Dissertation von

Klenz, der sich speziell mit der ersten Satire befafste (Die

Quellen von Joach. Rachels erster Satire "Das poetische

Frauenzimmer oder böse Sieben", Freiburg 1899) und ihren

Quellen eindringend nachgeht. Die Resultate sind im folgenden

Texte im Einzelnen verwertet. Die Arbeit fand eine eingehende

Besprechung durch Baesecke, Afd. A. 27 (1901), S.62ff. Gegen

Klenz ist B. besonders der Ansicht, dafs Titz' Werk (vgl.

Hat. I) Rachel vorgelegen und nicht blofs Erinnerimgseinflufs

geübt habe, und weist nachtragend dann noch besonders auf

Opitzischen Einflufs hin. Er erkennt als solchen etwa die

langen Schimpfwörtersammlungen I, 150 und 265 if., von denen

sich bei Taubmann und Titz nichts findet (vgl. die Parallel-

stellen bei Sat. I). Opitz habe sie von Scaliger und Heinsius'');

vgl. weiter Opitz Ged., Breslau 1629 1, 73. 152. 1 53 etc.). Ferner

stellt Baesecke gegenüber:

Räch. 1, 201
:

' 2BoI bem unb mel^r

175: 'fd^naubt

Sllfe Inte ein ^antertl^ter, ba^

il^rer 5"rud)t beraubt

V. 237: 'C auBerlD einlies S^ier.'

(bon einer 3""9frau!)

V. 167: 'ben füffen 2Inncnbanb'

so beginnt 1625 Opitz' '2ob

be§ ^elbtlcbenä'.

Opitz Ged. S. 263: 'ein Siger^

tl^ier ber Säuglinge beraubet:

fd^naubet'.

Opitz S. 232: 'ein S^icr, baä

man — ^""Gfrflw nennt'

S. 274: 'Sn i^rer 2trmen banb '.

*) Eine Besprechung der Arbeit von B. fehlt in den
'Jahresber. f. neuere dtsch. Littgeschichte', Abschn. III, 3.

2) Die Stelle bei Opitz ^oetere^ (Neudr. S. 29) lautet:

. . . ^etnfiu§ in bcm Sobgebic^te bc§ SBeingotteö, ioeld^eg er

aud^ jum tf)etl bon t>em Dionfarbt entfernet:

^adjbloopcx, öemje^foon, £)t)od)=f<^r«nh)er, ®roote4^nnger,
®oet:geuer, 3[)itnne=örient, öooftsbrefer, Seeulüen^btringer,

&ert:t)anger, $er|en-bief,' Song^binber, ©diubbe^bol,

@eeft:roerber, 2Bagge[=boet, @taat=frutj§er, 2llttjet=t)oI.

Unb nad) meiner SJerboImetfc^ung:

91ac^t-leuffer, fitüffte^fo^n, öocfa^fc^re^er, £üfften=i^rtnger,

Q5uet:geber, Siebeäfreunbt, 'xiaupUbxid^tx, Sötnenjjtuinger,

§er^=fänger, §er^en=bteb, 3)}unbjbtnber, ©tnnen-toU,

@eift=r^ürer, toadiUin^, Stabt^freifc^et, 2(üjeit=t)oa.
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Vermittelt habe Opitz auch vielleicht in der Stelle:

V.399: '©ottrit gebeten fe^n— |
S. 304: '...ben @ott ioiU auf

nid^t auf bie fd^neUe gtud^t i ber glud^t

I

mit angeruffen fe^n';

sie gehe in letzter Linie auf die Quartrains des Pybrac (nach

Hesiod) zurück.

Ferner füge ich noch folgende Anklänge an Stellen aus

Opitz' 'Zlatna oder von Euhe des Gemüts' 1623 (Opitz, ed.

Witkowski, Neudr. No. 189— 192 S. 222 ff.) bei:

Opitz V. 17: 2)ie 3iömer häuften

Räch. VI, 362

:

f c^t>n, tva^ l^ier fe^ ju erlangen,

Sn SRänfen abgefül^vt . . . SDaä abgefül^rteSolf i^afmoi

bag Sanb burd^gangen.

vgl. I, 203 ff. V. 361 : ßr fd^tüebt nid^t auff ber

See,

Sa §tmmer, SSinb unb Sßellen

©in armes fc^toad^eö ©d^iff faft

ftür^en ju ber »öUen

Unb ftoffen an ben ©runb.

VII, 238 : läft man it»ol einen v. 383 : ^nbeffen fömpt fein

ftreid^en, SBeib,

^er nid^t nad^ Siefem reuest . . . Sie nid^t nad^ Sifem reud^t . .

.

oder II, 61 ff. mit ZI. v. 301 ff. —
Das 1900 erschienene Eupener Programm von Oberlehrer

Joh. Gehlen, 'Eine Satire Joachim Rachels und ihre antiken

Vorbilder' ist eine an der Oberfläche haftende, in keiner

Weise fördernde Leistung, die in völliger Unkenntnis der Ar-

beiten von Berendes und Klenz nochmals die erste Satire

behandelt. Namentlich aus der letzteren Arbeit hätte sich

G. eingehend überzeugen können, dafs die Quellenfrage für

<Jie erste Satire doch gänzlich anders liegt, als wie er sie

höchst primitiver Weise auffafst.

Hat somit die Persönlichkeit Rachels und der Inhalt

seiner Satiren jetzt erhöhte Betrachtung gefunden, die weitere

Resultate verspricht, so liegt die Druckgeschichte, wie schon

angedeutet, noch ganz im Argen. So soll denn im folgenden

versucht werden, diese Druckgeschichte möglichst klar-

zustellen, zunächst durch Prüfung aller äufseren Zeugnisse
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ihr Ergebnis mag dann durch innere Gründe gestützt werden,

d.h. durch eine Vergleichung der Texte untereinander-, diese

wird zugleich über das Abhängigkeitsverhältnis der einzelnen

Drucke einigen Aufschlufs gewähren.

Die erste der Ausgaben {= A) erschien 1664 noch zu

Rachels Lebzeiten. Es ist sicherlich auch die einzige, die

Rachel noch sah, auf alle Fälle aber die einzige aus seinen

Lebzeiten erhaltene; sie ist naturgemäfs für den folgenden

Neudruck der ersten sechs Satiren zu Grunde gelegt. Ohne
gerade im Einzelnen übermäfsig sorgfältig zu sein, ist sie

auch nicht so schlecht, wie Rachels Bruder Samuel sie macht,

der an den Dichter von Helmsted aus Mai 1664 schreibt (Sach,

S. 62)
:

' Satyras tuas vidi et legi, at mendose admodum expressas.

Si vis illas recudi, adde unam adhuc, ut sit editio completior.

Ego illam procurabo hie loci vel meo aere vel sumtibus typo-

graphi'. Dann werden bei Goedeke zum Jahre 1666 Einzel-

ausgaben der siebenten und achten Satire ('Freund' und 'Poet')

notiert. Schon über diese Drucke gehen nun die Angaben aus-

einander. Zunächst: Als irgendwo vorhanden nachzuweisen

waren sie trotz eingehender Anfragen u. A. in Kopenhagen

selbst, im British Museum etc. nicht. Hier scheint Nasser (Vor-

lesungen über die Geschichte der deutschen Poesie, Altona und

Leipzig, ISOO), der Band n,'.S. 339 ff. auch Rachel behandelt, Ver-

wirrung angerichtet zu haben. Er spricht (S. 339) von dem
Drucke der einenSatire (Poet) 1666 zu Kopenhagen, ohne dafs

der Ursprung seiner Notiz zu kontrollieren ist. Schröder über-

nimmt dann S. XIX seiner Ausgabe diese Notitz Nassers

mit den Worten: 'Rachel gab nach 1664 noch zwei Satiren

einzeln heraus . . . von der letzteren wenigstens kennt man[!]

eine Ausgabe 1666 zu Kopenhagen gedruckt', und bei Sack

S. 23. 62 zeigen die beiden Einzeldrucke noch den weiteren

Vermerk: 'Beide auf Tschernings Kosten kurz vor seinem

Tode gedruckt'. So sind aus dem einen Nasserschen in

der Folge zwei Drucke geworden; der Umstand nun, dafs

von diesem Drucke eine tatsächliche Spur nicht zu ent-

decken war, vor allem aber eine Stelle der Vorrede der

Ausgabe 1677 (B) läfst mich an jenen Drucken überhaupt

zweifeln. Auf dem Titelblatte von B heifst es: 'SWeubcrbefferte

2:eutfd^e fatt^rifd^e ©ebid^te . . . corrigieret unb mit ber ©ibenben
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unb Sichten, alg ber greunb unb ber ^oet, tceld^e nicmal^tS im

Sruffc i^au^en geJrefen, bermel^ret unb jum erften 2Kal^[ in

offenen 3;rulf brad^t'. Noch eingehender läfst sich dann die

nachfolgende Widmung des Buchdruckers aus (s. unten bei

Beschreibung des Oldenburger Druckes), wir finden nochmalige

ausdrückliche Versicherung erstmaligen Erscheinens der Satire

7 und 8 noch' mit dem Zusätze, man habe sie "öon einem

bornel^men 5ßatronen (Tscherning?) auf tnftänbtgeä 2ln^aiten

überJommen". An diesen Angaben zu zweifeln, liegt kein

Grund vor, es wird sich also bei den angeblichen Kopen-

hagener Einzeldrucken wohl nur um eine in Privatbesitz

(vielleicht, wie gesagt, Tschernings) befindliche Abschrift

handeln. So möchte ich zunächst diese Einzeldrucke streichen.

Vielleicht beruht Nassers Mitteilung hier ebenso auf — dann

natürlich mifsverstandener — 'handschriftlicher Nachricht'

(S. 339), auf die er sich bei seiner angeblichen, aber nicht

vorhandenen Ausgabe 1667 beruft.

Es folgen dann als Nr. 3 und 4 bei Goedeke Gesamt-

ausgaben von 1667 (enth. 1—8) und 1668 (mit zehn Satiren),

Der Irrtum, dem diese Angaben bei Goedeke entsprungen

sind, hat augenscheinlich ebenfalls eine längere Geschichte.

Zunächst sind Goedekes Angaben direkt aus Sach S 62 ent-

nommen, der seinerseits auf Nasser a. a. 0. S. 339 sich berufend,

eine Ausgabe von 1667 und alsdann noch eine 1668 ansetzt.

Die Angabe Sachs aber ist offensichtlich eine etwas eigen-

mächtige Deutung einer schon durchaus schwankend ge-

wordenen Überlieferung. Nasser nennt, und zwar, wie er sagt,

'nach einer handschriftlichen Nachricht', zum Jahre 1667 eine

von einem mecklenburgischen Edelmann von Vofs auf eigne

Kosten besorgte Ausgabe, die zehn Satiren (also auch Jungfern-

anatomie und Jungfernlob !) enthalten habe. Altere Nachrichten

nun kennen nur eine Ausgabe und zwar von 1668, so Ch.

H. Schmid, Nekrolog oder Nachrichten von dem Leben und den

Schriften der vornehmsten verstorbenen deutschen Dichter, Ber-

lin 1785, 1.Bd., S. 131 ; Flügel, Gesch. d. Korn. Litt. 1786, III, 427

('Er selbst (d. h. Eachel) gab zuerst sechs Satiren heraus, 1664

zu Frankfurt 8° und 1668 kamen noch vier Satiren hinzu');

Erd. Jul. Koch, Compendium 1795, I, 177 ('Er selbst gab

zuerst sechs heraus, Frankfurt 664. 8" und vier neue ebend.



668. 80, rep. eb. 677 und 686, Brem. 709. 8"")- Nasser dagegen

kennt nun keine Ausgabe von 166S, die Angabe über sie

(dafs sie schon zehn Satiren enthalte) bringt er zu der

Ausgabe von 1667 und fügt noch die Mitteilung über den

genannten Herrn von Voss hinzu. Vielleicht ist Mifsver-

ständnis seiner 'handschriftliche Nachricht' die Ursache

seiner Mitteilung gewesen, und höchst wahrscheinlich hat

dann das Gewicht eben dieser 'Handschriftlichen Nachricht'

Sach S. 62 veranlafst, aus diesen verschiedenen Nachrichten

zwei Ausgaben Rachels, (je eine für 1667 und 1668) zu er-

schliefsen; die erste sei die des Herrn von Voss mit acht

Satiren (Gewährsmann Nasser, S. 339), die zweite ein Druck

gewesen, welcher dann die zehn Satiren enthielt. Noch

Schröder in seiner Ausgabe 1S28, S. XIX hält die beiden

Jahreszahlen 1667 und 1668 abwägend gegeneinander, beide

aber auch auf eine Ausgabe beziehend; gegen ihn wendet sich

Sach S. 62 dann noch ausdrücklich. Jedenfalls aber war ur-

sprünglich nur von einer Ausgabe die Rede, an dem Alter

der Zeugnisse gemessen von der von 1668, und diese sollte

— und das ist wichtig — zehn Satiren enthalten haben. Auch

von diesen — noch weniger von einer von 1667 — haben

sich irgendwie bibliothekarische Spuren entdecken lassen.

Ferner nun kennt Joh. Moller, der Verfasser der ' Cimbria litte-

rata' Havniae 1744, der nach seiner eigenen Angabe von Rachels

Sohne eine Reihe von Nachrichten über unseren Dichter erhielt i),

keinen Druck von 1668*). Und schliefslich wird die Wahr-

1) Auch betr. Mollers ist Sach in der Benutzung seines

Materials nicht zuverläfsig. Nasser S. 338 hatte als Todestag
Rachels den 3. Mai 1669 angegeben und dazu die Anmerkung
gemacht (S. 355): 'So ist die Angabe seines Todestages beim
Moller (Cimbr. Litt.) in einem (von der königl. Bibliothek
zu Kopenhagen angekauften) Exemplare von dem Sohne
(0. H. Moller) berichtigt '. Bei Sach S. 62 aber ist es R a c h e 1 s

ältester Sohn, der diese (und andere) Correcturen in dem
Kopenhagener Exemplar vorgenommen hat. Sach selbst aber
S. 47 gibt als Geburtsjahr dieses Sohnes das Jahr 1656 an,

da die 'Cimb. Litt.' 1744 erschien, so wäre dieser Sohn bei

Vornahme der Eintragung allermindestens 88 Jahre gewesen,
ein Alter, das zu einer nochmaligen Kontrolle wohl hätte

veranlassen sollen.

*) Die ganze auf die Ausgaben bezügliche Stelle der
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scheinllchkeit seiner Existenz überhaupt schwer erschüttert

durch die Angabe, dafs er schon zehn Satiren enthalten

haben solle. Wenn auch Moller nun, wie aus der an-

gezogenen Stelle hervorgeht, das erstmalige Erscheinen der

neunten und zehnten Satire mit Unrecht erst den sog. Frey-

burger Ausgaben zuweist (die Sat. erschienen schon vorher

in den beiden Bremer Drucken 170ü und 1707), so hat er

doch darin recht, dafs die neunte und zehnte Satire erst viel

später als 1668 mit den ächten Rachelsatiren zusammen
nachweisbar sind. Und so müfsten, wenn die Angaben über

«ine Ausgabe von 1668 (1667?) mit zehn Satiren richtig

wäre, die beiden Satiren in den Ausgaben 1677 (B) und

1686 (C) zunächst wieder verschwunden sein, um dann 1700

aufs neue wieder aufzutauchen. Diese Annahme ist um so

mehr abzuweisen, als dann seit 17üO Satire 9 und 10 in allen

weiter bekannten Racheidracken erscheint bis zu der ersten

kritisch angelegten Ausgabe von 1743. Und ferner ist die

Jungfern -Anatomie, wie Berendes S. 44 ff. gezeigt hat, nicht

von Rachel, sondern von Carol. Seyffart und erschien in

dessen Gedichtsammlung von 1671. Um sie für die Rachel-

ausgabe von 1668 zu retten, müfste man annehmen, dafs sie

schon früher von Seyffart herausgegeben sei, wie es mit

einigen andern Gedichten der Sammlung, die aber einen

dahingehenden Vermerk tragen, tatsächlich der Fall ist; ein

solcher Vermerk fehlt aber hier. Und schliefslich ist auch

hier auf die oben schon angezogene Bemerkung der Ausgabe

von 1677 auf dem Titelblatt und in der schon erwähnten

Cimb. Litt. Tom. I, S. 508 lautet: 'Seutf^e fat^rifc^e Oebtd^te ..

Horum . . . sex initio . . Francofurti A. 1664 in 12. prodierunt.
Recusa deinde sunt, cum duabus novis in Amicos et Poetas
Satyris, inscns Autoris haeredibus, et, sicut fillus (novam
editionem emendatiorem, et carminibus aliis, a satyra non
plane abhorrentibus auctiorem, pollicitus) in suis ad me
questus est literis, mendosissime, Oldeuburgi A. 1677 et

Londini (uti titulus fingit) A. 1686; imo juxta Catalogos nun-
dinales, Lipsiae etiam A. 1689 et 1695 in 12., atque una cum
Joh. Laurembergii Satyris Saxonicis, Bremae A. 1700 in 12.

Editio alia, Freyburgi, sine mentione anni in 8. publicata,
octo istis Satyris Rachelii duas de Virginibus alias, sed
Rachelio indignas, illique ab editore temere suppositas (die

Jungfern-Anatomie und das Jungfernlob) adjecit'.
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Widmung nochmals hinzuweisen: Wenn der 'Freund' und der

'Poet' von 1677 noch niemals 'im ^ru!f l^au^en geJrefen', d.h.

besteht also die doppelte, ausdrückliche Angabe des Buch-

druckers Zimmer zu recht, und, wie gesagt, zu zweifeln liegt

kein Grund vor — so ist natürlich auch keine Ausgabe mit

8 Satiren (noch weniger mit zehn) vor 1677 erschienen, d. h.

die Angaben bezüglich der Editionen 1667/68 irren allermin-

destens in der Zahl der gedruckten Satiren. Eine Beanstan-

dung der verschiedenen Notizen ergibt sich also auch hier

auf alle Fälle, es verlieren also auch von diesem Gesichtspunkt

aus die verschiedenen Angaben über die Editionen 1667/68

ihre Glaubwürdigkeit. Aus all diesen Gründen, meine ich,

können wir ganz ruhig die angebliche Ausgabe 1668 (1667) eben-

falls streichen, und die Ausgabe 1677 (B) ergiebt sich uns als

die zweite, zugleich die erste nach dem Tode des Dichters

(t 1669). Sie stellt eine vermehrte Ausgabe dar, hier erscheinen

zum ersten Mal auch Satire 7 und 8 im Drucke. Zu dieser

Annahme stimmt auch die Textvergleichung (s. unten); die

Abweichungen in B von A nötigen uns in keiner Weise

etwa zwischen B und A eine weitere Ausgabe anzusetzen.

Bezüglich der Ausgabe B findet sich dann noch bei Goedeke

(auf Sach, S. 63 fufsend) die unrichtige Angabe, dafs Erschei-

nungsort für diesen Druck Oldenburg und Frankfurt sei,

desgleichen sind die Ausgaben B und C (1686) fälschlich als

zehn Satiren enthaltend notiert; klärlich unter dem Einflüsse

der von Goedeke mit zehn Satiren acceptierten Ausgabe 1668.

Die falsche Ortsangabe Frankfurt dürfte, wie schon Berendes

S. 68 bemerkt, einem Irrtume Chr. H. Schmids zu verdanken

sein, der a. a. 0. S. 131 Ausgaben von Frankfurt von 1677 und

1686 aufzählt, mit letzterer Angabe augenscheinlich die Lon-

doner meinend.

Als nächste Ausgabe wird in allgemeiner Übereinstimmung

die von 1686 (C) genannt; seit den Tagen Mollers ('Londini,

uti titulus fingit
'

) verstand man unter dem (dann erdichteten)

Druckort das englische 'London' (so Nasser, Schröder, Sach,

Goedeke, Berendes), nur die Ausgabe 1743 gibt den richtigen

Namen: Londen. Dafs hiermit Rachels Geburtsort Lunden —
und nicht London — gemeint ist, scheint mir zweifellos ; die

Form Londen ferner erscheint mit Rücksicht auf das ein paar
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Zeilen weiter oben stehende ' Joachimi Eaehelii Londinensis

'

•wohl erklärlich. Ob nun aber auch dieser Verlagsort und der

Verleger ('bct? gtoribon DJJartin') ein erdichteter ist, mag dahin-

gestellt bleiben, wenn auch der poetische Vorname Floridon

etwas Verdächtiges hat. Jedenfalls aber ist die Ausgabe,

wie die charakteristischen Typen ohne Weiteres ausweisen, in

Deutschland oder Dänemark, nicht in England, gedruckt; was

Lunden anbetriift, so wird es in Zedlers bekanntem Univers.-

Lexikon 1742 als 'eine kleine Stadt' bezeichnet, was immerhin

für die Möglichkeit der Herkunft einer solchen Rachelausgabe

ins Gewicht f älit. Rachels Vater war dort als Mann von be-

deutendem Ansehen tätig. Eingehendere Typenvergleichung,

die aber den hier gegebenen Raum überschreitet, würden hier

wohl weiter führen, vgl. z. B. die Titeltypen dieser Ausgabe mit

dem Titel von Laurembergs Scherzgedichten 1652 (vielleicht in

Dänemark gedr.; vgl. Lauremberg ed. Lappenberg S. 133) in

Könneckes Bilder- Atlas S. 188.

Dann werden bei Moller und weiter bei Jöcher und

Nasser, dann Sach und Goedeke (in S", Moller hatte 12° an-

gegeben) zwei Ausgaben Leipzig 1089 und 1695 genannt.

Moller beruft sich auf die Leipziger Mefskataloge, er hat also

auch schon diese Ausgaben nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Die Angabe Mollers aber ist zunächst richtig. Nach gütiger Mit-

teilung von Herrn Oberbibliothekar Prof. Dr. Ed. Zarncke und

Herrn Bibliothekar Dr. 0. Günther steht im Leipziger Michaelis-

Katalog 1689 1) die Notiz: '1689. Joachimi Rachelii Londinensis,

neu berbefferte ^^cutfd^e Sat^rifciie ©ebic^ten, (12. Seipjig) Bet)

Henning (Sroffenä ©rben.' Wie der Titel mit dem Fehlen der aus-

drücklichen Angabe X (zehn) zeigt, ist es noch eine Ausgabe mit

acht Satiren gewesen, die Angabe des Formates bei Moller

(= 12) erscheint gestützt gegen die bei Goedeke. Die Ausgabe

von 1695 war leider nicht in gleicherweise wie die von 16S9 zu

belegen, weil der Michaelis -Katalog laut weiterer gütiger Mit-

teilung von Leipzig dort nicht mehr vorhanden ist. Docli ist

es nach der Bestätigung der Ausgabe von 16S9 nur wahr-

scheinlich, dafs er auch diese zweite Leipziger Ausgabe be-

stätigen würde, die jedenfalls neben dem gleichen Format (vgl.

^) Vorhanden auf der Bibliothek des Börsenvereins.
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Moller) auch den gleichen Umfang (8 Satiren) hatte. Eine

grüfsere selbständige Bedeutung haben diese Ausgaben augen-

scheinlich nicht besessen. Ich nenne sie M^ und ÄP.

Dann entnehme ich aber gütigen eingehenden Mitteilungen

der Verwaltung des Br. Mus., speziell des Mr. Edmund Harven

folgendes über eine sonst nicht nachzuweisende Ausgabe der

Racheischen Satiren. Im British Mus. befindet sich ein Buch

mit dem weitschweifigen Gesamttitel:

2)ag Qät für^cnbe
| £uft= bnb S^iel :$au§

\ '^n tueld^ein

ber Suriofe ^ünftler
|
5n etlichen 3i"t"ifr" aüerßanb rare fünfte

bnb Stiele borfteüet al§ ia^^ Äunft= |
unb ©innreidie j^önig;

ftein= ober (3d5ac^ = S^iet
|
ba§ SDßeltberiil^mte STafc^enfjjicl mit

|

allerlet) natürlic&en fel^amen tuunberba^rlic^en fünftlic^en Äun[t=

ftücfen önb Äarten» fünften, ba§ Äö
|
nigltd^e gj^an^öfifd^e

^icquet= bnb §oic auc^ 2)?unb ober S^urn S^iel fam^t ber

Stum^ffer Drtnung, ben
i
luftigen Schlaff = 93ertretbcr ober 3Bürf=

felf|)iel, "ta^ neu erfunbene ©lüdäsSRab beggleid^en bon Satten;

I

33ret5 Staffel = neuen 9lrt Äegeln^ bnb btelen anbern fo tttol^t

raren alä gebräuc^Iirfien (£:t3ielen fnb Äünften Jt>ie
|
auc^ bon

Sluffjügen, (Eomoebten, 2;ragöbien, greuben» bnb 2;rauer=

Stielen, ben boüfommenen S^renfc^ter^ | SUeifter Slnjeiger, irie

man au§ beg SlJenfc^en ©efid^t bnb feänDe beffen ©ebancfen

©inn unb @e
|
rnütf)«: Steigung bernünfftig urt^etlen fönne

fam^t benen i^o übücf^en ©aft^
|
3^^' *'"^ 2;obacf§- Siegeln.

|

21lle§ r\a^ tünftitcfcer SCöiffenfc^aft recfit bnb tool^l ju f^ielen,

au§ benen übcrgrünblid^ien ©^tels^efe^en l^erfürgefuc^et, mit

gleif! bero ©rfinbung bnb Urf^rung befd^rieben mit fonberbafjren

raren
|
2(nmercfungen, öiftorten, Slecbtf^rüc^en unb Segeben«

l^eiten bor (Suriofe Suftige ©cmüt^er, audb benen
|
5^un[tbegiertgen

unb Surfetüetr = Siebenben ju nüfelic^en SrquicfjStunben, auc^

©emütl^S bergnügenber
|

S'rge^Iid^feit borgeftetlet bnb offen=

bal^ret, mit mel^r alg jlue^ bunbert ftu^jffern bnb
|

gtguren ges

jieret, beme beti gefüget
|
S)e§ garanten grauenjimmerä curiöfeä

Sa^r = Sag -- ©tunben =
\ bnb 2;raum Sud^. | Aicff Befehl einer

Hohen Person gebrudfet.
|
3" Äunftburg in biefem ^al^r.

Da das British Museum nicht nach auswärts verleiht, ich

das Buch also nicht sehen konnte, so habe ich den mir

gütigst mitgeteilten Titel statt eines eigenen Inhaltsberichtes

gesetzt. Das Buch enthält nun nach weiterer Mitteilung
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des British Museum 1372 paginierte Seiten; auf der letzten

steht u. A. '(Snbe beä ganzen Sud^eö'. Den paginierten

Seiten gehen 18 Blätter, Titel und Register enthaltend,

voran. Seite 1250 — 1371 nun stehen — also unter

fortlaufender Paginierung mit dem Übrigen [S. 1250 ff:]

'Joachimi Rachelii
|
Londinensis

|
3ltu öerbefferte S^eutfd^e

|

©at^rifd^e ©ebid^te '. Es folgt die Prosavorrede '3In ben Se[er',

dann acht Satiren. Augenscheinlich haben wir hier den Typus

einer neuen, noch nicht bekannten Rachelausgabe vor uns.

Eine Katalognotiz des Br. Mus. vermutet als Druckort und

-jähr: grandfurt 1694. Was können wir nun bezüglich dieser

Ausgabe erschliefsen ? Zunächst: Der Überblick über die

Racheldrucke zeigt, dafs von 1700 (D) an der Stand der

Ausgaben auf zehn Satiren gelangt ist, da das Londoner

Exemplar aber noch acht Satiren aufweist , dürfen wir es

mit Sicherheit vor 1700 ansetzen. Ferner: Da angebliche

Ausgaben zwischen 1664 und 1677 zu streichen waren, und

der Londoner Druck ebenfalls nicht vor 1677 anzusetzen ist

(wegen der Bemerkungen in B über Satire 7 und 8, vgl.

S. Vlllff.), da weiter auch zwischen 1677 und 1686 nach all-

gemeiner Übereinstimmung der Nachrichten eine neue Rachel-

ausgabe nicht anzusetzen ist, so wäre a priori für diesen

Londoner Druck die Zeit zwischen 1686 und 1700 ins Auge
zu fassen. Er wäre also nach 1686 (C) zu setzen. Hiermit

stimmt, sehr ins Gewicht fallend, folgende Beobachtung, die

ich aus den Mitteilungen des Br. Mus. glücklichenweise er-

sehen konnte. In der Vorrede '2tn bert Sefer' schreibt an der

Stelle ':^ab ic^ ii^nen tnie Jean Potage etc.' A das Wort Potage

mit t, ebenso B (1677); C (16S6) dagegen hat Podage und

ebenso auch das Londoner Exemplar. Von D (1700) an tritt

wieder Potage ein ; für die Einführung der Schreibung mit

d ist zweifellos C verantwortlich, der Londoner Druck ist

dann in der Tat nach 16S6, vor 1700. Damit deckte sich ja auch

die Katalognotiz des Br. Mus. — 1694. Mit diesen inneren

Gründen stimmen die äufseren Zeugnisse. Theoph. Georgi

notiert in seinem Bücherlexikon (vgl. S. XVI) :

1694
I
Suft^au^ u. ©piel^aut jettfür^enbeö 8 grf.

®entf^ 1 thlr. 6 gr.

Auch der Londoner Band ist ein Octavo. — Nach gütiger,
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durch Herrn Prof. Zarncke vermittelter Nachricht vom Direktor

der Bibliothek des Börsenvereins Herrn Dr. Burger findet

sich das 'Lusthaus' 1694 in den Leipziger Mefskatalogen von

1694 nicht, Georgis Angabe vom Druckort Frankfurt wird

also richtig sein. Aus ihr ist auch wohl die Angabe des

British Museums genommen. Nach weiterer freundlicher

Mitteilung hat die Firma 0. Harrassowitz- Leipzig ein Exem-
plar dieses Druckes 1S88 nach Wien verkauft. Es liegt

augenscheinlich ein bisher unbeachteter Racheldruck vor

(= N).

Es folgen jetzt die Ausgaben des 18. Jahrhunderts, die

bis zu dem Einsetzen der kritisch gedachten Ausgabe von

1743 sämtlich zehn Satiren drucken. Festgestellt sind zunächst

die beiden Ausgaben der D- Gruppe (D^ und D^), beide in

Bremen 1700 und 1707 erschienen. Hierzu ist zu vergleichen

eine Notiz in 'Theoph. Georgi [Buchhändler in Leipzig]: All-

gemeines Europäisches Bücher -Lexicon',^) Leipzig, Georgi,

1742, m, S. 262:

[Format]

1686^Joachim Rachelii, ©at^rifcfie ©ebic^te 12 Sonben

1718

1687

1707

1707

1707

btefelben

©^riftl. ®lauben§:

unterrid^t

©d^er^j®ebici^te

Se^r^®ebic^te

biefelben

J

Sonben
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es nötig ist, dürfen wir sie gelegentlich auch einmal etwas

kritisch betrachten. Die Resultate werden im einzelnen Falle

diese Kritik rechtfertigen.

Georgi hat nur Eachelausgaben von 1707 notiert. Be-

legt ist eine solche: 'Sremen, bei ^o§. Sßeffeln'. Zunächst

nun sind drei verschiedene Ausgaben des gleichen Jahres

an und für sieh seltsam, dann aber ist die Angabe des

Titelunterschiedes '(gc^er^ = ®ebici^te' und '2e^r = ©ebici^tc' ganz

sicher falsch. Schertzgedichte heifsen z.B., wie wir wissen, die

beigedruckten Lauremberggedichte. Ferner nennt Georgi

verschiedene Verlagsorte; Bremen, Wesel, beim dritten der

Drucke fehlt die Angabe. Hier kann man ihm nun seinen

Irrtum direkt nachweisen: Bremen ist richtig, Wesel ist eine

Verwechslung mit den Verleger Joh. Wessel. Das Format

ist nach Georgi in zwei Fällen 12 (bei der Weseler und der

ohne Angabe des Verlagsortes), im dritten, der vorhandenen

Bremer Ausgabe 8 — in Wirklichkeit ist es auch hier, wie

der einfache Augenschein lehrt, ebenfalls 12 (16S Seiten im

Ganzen, 24 Seiten auf den Bogen). Diese drei verschiedenen

Notierungen bei Georgi stellen also in Wirklichkeit blofs die

eine Ausgabe 'Sremen, SBeffel. 1707 ', hier = D- dar. So haben

wir also nur zwei einander sehr nahe stehende Ausgaben

in 12" von 1700 (D^) und 1707 (D^) anzusetzen (vgl. unten

s. xxvn).
Eine dritte von 1709 (bei Goedeke) ist jedenfalls wiederum

z;u streichen. Moller (1744), Flügel (17S6), Nasser (ISOO),

Jücher (1819) wissen nichts davon; zuerst, so weit ich sehe,

nennt sie Koch (1793), und zwar allein ohne 1700 und 1707;

diesem schreibt dann Sach, und diesem wieder Goedeke nach.

Noch ein weiterer Grund hier nur zwei Ausgaben anzunehmen,

folgt gleich weiter unten. —
Es kommen nun die Ausgaben, die ich unter E zu-

sammengefafst habe (E*, E^, E^), die Ausgaben o. J. '5re^=

bürg im <Qo:t)ffenfacf', und zwar E^: 'Son neuem irieber', E^:

'3utn bierten', E': '3um fünfften mai)l aufgelegt'. Sie

zeigen ihre enge Zusammengehörigkeit schon äufserlich

durch den gleichen Druckort Freyburg, dann durch gleiches

Format, gleiche Lettern, überhaupt durch die ganze äufsere

Einrichtung, weiter durch die hinter dem Junfgem-Lob

J. Rachelii, Teutsche Satyrische Gedichte. b
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noch zugesetzten kleineren Gedichte, so dafs also die

Kachelausgaben mit der Zeit alle eine Tendenz zur Auf-

schwellung des Inhaltes zeigen. Die Randleisten auf S. III und

S. 5 in E^ und E-' sind die gleichen (auch bei E^ sind sie

nur ein weniges geändert), die Einteilung auf den ersten

vier Seiten ist in E^ E^ die nämliche (E* weicht nur durch

Leerlassung von Seiten ab). E- und E^ unterscheiden sich

in der Verteilung des eigentlichen Textes allerdings etwas

von E^, stimmen aber in dieser Verteilung unter sich genau

überein bis S. 130 (E-^) bezw. 136(E3; die Differenz der Pagi-

nierung, die E* also gegen E^ aufweist, erklärt sich daraus, dafs

E^ den Textbeginn der ersten Satire übereinstimmend mit

E* : S. 1 ansetzt, während E^ mit S. 7 beginnt). Von S. 136 an

richtet E^ dann den Schlufs nach E^ ein, um unter Weglassung

des 'Verkehrten Weiber Lobes' und des 'Schertzgedichtes' mit

der gleichen Seitenzahl (S. 144) wie E^ schliefsen zu können.

Alles in Allem also bilden E*, E'^, E^ zunächst eine eng zusammen-

gehörige Gruppe. Für ihre zeitliche Scheidung hat Lappen-

berg in seiner Laurembergausgabe S. 201. 203 vorgearbeitet.

Der Verlagsort Freyburg ist augenscheinlich erdichtet, L.

spricht schon die Vermutung aus, dafs unter 'Freyburg' die

'freye' Stadt Hamburg zu verstehen sei. Stark ins Gewicht

fällt, dafs die nicht gewöhnliche Strafsenbezeichnung 'im

Hopffensack' nach gütiger Mitteilung der Hamburger Stadt-

bibliothek noch heute der Name einer Strafse in der Altstadt

Hamburgs ist. Und ferner dürfte in diesem Falle enscheidend

wirken, was Georgi (vgl. oben) über eine Satiren-Ausgabe

von 1718 sagt: '8" Hamburg, Hertel, 10 Bogen'. Ist diese

Angabe richtig, so kann nur einer der Freyburger Drucke

gemeint sein. Welcher? Das Kasseler Exemplar von E ^ hilft

uns durch einen glücklichen Zufall weiter. Hierin hat sich

nämlich ein Besitzer zum Jahre 1717 eingetragen: 'A. Neumann
ao. 1717'; es wäre also E^, was für Georgis Angabe in Be-

tracht käme, da für E^ der Termin zu früh erscheint. Mit dieser

Annahme stimmt die Bogenzahl, wie sie Georgi angiebt, genau.

£2 allein hat Signaturen von A—K* d. h. 9V2 (= Georgi: 10)

Bogen, die Signaturen von E^ und E^ dagegen gehen nur von
A

—

I 8, ergeben also nur neun Bogen. Und ferner steht bei

Heinsius, Allg. Bücher -Lex., Bd. 3, Leipzig 1812 die Notiz:
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'Joach. Rachel sehr (wohl Irrtum für 'Zehn') verbesserte

deutsehe satyrische Gedichte, gr. S", Hamburg, Hertel 1742'.

An dieser Angabe bei Heinsius ist an und für sich nicht zu

zweifeln, auch hier der gleiche Verlag, den Georgi für die Aus-

gabe 171 S angiebt. Diese von Heinsius ziterte Ausgabe wäre

dann zweifellos unser E^*, womit auch für diese die Jahres-

zahl festgestellt wäre. Die Angaben Georgis werden hier

also durch den tatsächlichen Befund gestützt. Die Erschei-

nungszeiten verteilen sich demnach E* 1718, E^ (für das als

terminus ante quem sich 1717 ergiebt) also zwischen 1707

(letzte Bremer Ausgabe) und 1717, E^ dann 1742; 1743

erscheint die Berliner Ausgabe. Und da die drei E -Drucke in

ihrer äufseren Ausstattung ebenfalls so absolut enge zu-

sammengehören, so müssen wir sie ohne Zweifel auch dem-

selben Ort und Verlag zuweisen, womit ja die tatsächlichen

Angaben, so weit wir sehen können, übereinstimmen; sie ge-

hören alle drei nach Hamburg in den Hertelsehen Verlag.

Wie erklärt sich dann aber die Bemerkung in E^ und

E^ 'zum vierten' und 'zum fünften' Mal aufgelegt? Lappen-

berg S. 2ü2 hat zweifellos das richtige getroffen, wenn er

sie auf die Ausgaben des achtzehnten Jahrhunderts bezieht,

die seit 17U0 (D^) zuerst zehn statt der früheren acht Satiren

enthalten. Die vermeintlich nun erst jetzt ganz vollständige

Eachelausgabe war also 1700 (D^) zum ersten, 1707 (D^) zum
zweiten, vor 1717 (E^) zum dritten, 1718 in E* also zum
vierten, in E^ dann zum fünften Male gedruckt. Damit

stimmt es aber weiter, eine Ausgabe 1709 (vgl. XVH) nicht

anzusetzen.
!;

II.

Ich mache nun die innere Probe auf diese äufseren Fest-

stellungen durch Vergleichung der vorhandenen Texte unter-

einander. Es ergiebt sich die Frage, ob wir etwa auf Grund

des Textverhältnisses noch weitere Ausgaben als die oben

festgestellten erschliefsen müfsten. Ich vergleiche zunächst

die Texte von A und B und gebe für eine Anfangsstrecke

eine eingehende Liste, die auch vorhandene orthographische

Abweichungen berücksichtigt, um die verhältnismäfsige Ge-

ringfügigkeit der Unterschiede von A und B darzutun.

b*
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der Tat in einzelnen Ausdrücken und in der Orthographie

modernisiert, Yersunrichtigkeiten glättet, Druckfehler bessert,

ein oder das andere Mal aber selbst wieder neue macht.

Immerhin sehen wir aber doch im Ganzen angestrebt, was in

der oben zitierten Bemerkung auf dem Titelblatte von B aus-

gesprochen war, 'öon bielen . . . S^ruflfel^lern cerrigiret', und so

gewinnt umgekehrt wiederum durch diese Beobachtung auch

die andere Bemerkung von dem erstmaligen Erscheinen der

siebenten und achten Satire weiter an Gewicht. Zugleich

aber sehen wir B doch so nahe mit A übereinstimmen, dafs

nichts dafür spricht, dafs etwa B auf andere Ausgaben als

eben auf A zurückginge. Das Textverhältnis von A und B
also zwingt uns ebenfalls in keiner Weise, von den Zweitein

bezüglich der Existenz der Ausgabe 1668 (bezw. 1667) ab-

zugehen. Auf eine Stelle kann noch besonders aufmerksam

gemacht werden: v. 191f. heifst es: '§aftu nid^t angefel^n, 2Bie

5Zereu§ an ben ©aum'. Das s in Nereus ist in zweien mir vor-

liegenden Exemplaren der Ausgabe A sehr wenig sichtbar,

augenscheinlich in Folge von tieferer Befestigung oder weil

die Type an und für sich eine Kleinigkeit kürzer war. Ebenso

ist es in zwei weiteren nachgeprüften Exx. der Berliner

Bibliothek nach gütiger Mitteilung von dort ebenfalls kaum
erkenntlich, in einem dritten Exemplar überhaupt nicht vor-

handen. Dieser kleine in fünf Exemplaren festgestellte

Mangel geht also wohl sicher durch alle anderen Exemplare

der Ausgabe. Und dieser Vers lautet nun in B (S. 9, Z. 5 v. o.):

*§aftu nid^t angefel^n, inte 3tereu an im ©aum' und geht von

hieraus in sämtliche folgende Ausgaben bis 1743 über. Wird

durch diese Stelle natürlich kein positiver Beweis für die

direkte Benutzung von A durch B erbracht, — es könnten ja

immer die Zwischenausgaben wieder vermittelt haben —, eine

Beziehung zwischen A und B wird durch diese Stelle jeden-

falls wieder gegeben. Und ferner beziehen sich die Be-

merkungen des Druckers von B (S. VIII f.; XXXIII) doch

augenscheinlich ihrem ganzen Zusammenhange nach auf A,

so dafs A für B zum Neudrucke in der Tat vorgelegen hat.

Die Textgestaltung von B macht also in keiner Weise

die Annahme weiterer Drucke zwischen A und B nötig. Für

die folgenden Texte wird nun B, jedenfalls seines vermehrten
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Inhaltes willen mafsgebend; A scheidet nach dem Erscheinen

von B aus der Textgeschichte zunächst aus. Für Satire 7

und 8 ist B natürlich Archetypus für uns.

A B C

I. 35 ®in fofd^ ber-
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A
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sammenhang zwischen C und D' erweisen, dafs sie durch

Vermitthing der (ja vorhanden gewesenen) Leipziger Aus-

gabe (oder Ausgaben) in D^ hineingelangt sind. Um diese

Frage der Entscheidung möglichst nahe zu bringen, gebe ich

ein eingehendes Verzeichnis bezeichnender Stellen aus C und

D', denen des besseren Überblicks wegen auch die Ent-

sprechungen in A und B beigegeben sind, ebenso wie —
dies auf das Folgende vordeutend — die Entsprechungen

mit E.

Das Wort '©at^ra' ist in den Überschriften der Hatiren

A—C mit deutschen, von D^ an bis E^ mit lateinischen Lettern

gedruckt.
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Dl (= D»)

VII. 85 — 9iömfd^c BC 9tbmifc^e = E^—E»:

115 — Bequem BC bcquel^m = E'—E^i

155 — ©iel^ BC ete^t (©ie^DEi—E«!

414 - pm BC iJflegt = E^-E^:

546 — SBu lüiH man aber . . . man je^ fo einen

je^ fo einen braben fiarrel§

Äarrelg finben BC finbcn (s. unten)

VIII. 23 — juIauternSd^mad^BC lauterm =Ei—E«,

29 — SRenIfe BC Dteincfe =Ei—E^

256 — (Slutfang BC ©lutfang =E'—W
264 — ^urbinnen BC öelbinnen =Ei—E'

308 — ftecfe mir BC nur = E>—E'

392 — ©üditling BC Süc^ttng = E^—E=

400 — ©e^' 3Jiober in bie ©c^t Stober in ben

etaü BC ©tan =Ei—E:

438 — greunben BC g-reunbe =E'—E'

und ferner nur aus C und D"^:

vm.
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VI 164 ©d^Iaberct) BC =1)^ ©crabere^ D^

VII 143 Srtl^atnur (Sr l^at nur einen

einen ®a^ B =0^ ©c^a^ CD»E'— E»

VII155©ie^bo, e§ ©ie^t ba, eg gilt D>E'E3

gilt BC= D^ES

um so weniger, als D'' ja keine reine Titelauflage ist (vgl. die

Beschreibung und Lappenberg s. 200), und auch sonst den

Text gelegentlich bessernde Änderungen anbringt:

VII 161 ©r fott an mir ein ^er^, er unb einen ^erel

foEeinÄertHjürenBCD'Ei—£=•
f^jü^ren D«

304 toolge^lagten BC iDoßge^Iagten D^ tool^Igei^lagten D^

403 abgefeimte BC abgefeinbte D* abgefetmbte D^

In der Ersetzung der beiden [ im vorletzten Beispiel durch 1^1

und der Schreibung bt im letzten schimmert dann in D'*

doch noch die Schreibung von D' durch.

Sonst kommt D^ aber für die Textgeschicbte nicht in

Betracht; es hat auch verschiedentlich schlechtere Texte an

bezeichnenden Stellen, mit denen es dann allein steht:

I 85 3Kurner A 3}lurmer B—D^Ei—E» 2Rurmuv D«

183 3Jereug A 91ereu B—D^Ei—E» 5Reren(!)D»

m 33 ein SBeib fe^ ec^t A—D^Ei—E^ . . .rec^t D»

VIII 256 Siebri^ B—DiEi—E» Siebling D^

ebenso 1271 'fie einen bann' und 1 272 'labet fid^ in' D^ (vgl.

die Lesarten). —
Es folgen nun die drei Freyburger oder, wie wir jetzt

sagen können, Hamburger Drucke E' (zwischen 1700 und 1717),

E'^ 1718 und E^ 1742. E^ geht nun auf D^ zurück. Das enge

Verhältnis beider ist aus dem Verzeichnis oben S. XXV deutlich

zu ersehen, vgl. auch die Stelle aus der neunten Satire

:

V. 411 tüol begannt Dl ttJO^I bebantftD^ iüo|f)l begannt E^

(vgl. die Lesarten). Es ergibt sich daher das gleiche Ver-

hältnis für Rachel, wie es Lappenberg für Lauremberg (a. a. 0.

201) feststellte; der Druck 1700 war ja auch der erste, der, wie

dann die E -Gruppe, Rachel und Lauremberg vereinigt brachte.

Während im allgemeinen bei den früheren Ausgaben — bei

D^ und der nicht nachweisbaren Leipziger ergab es sich nicht

ganz sicher —, aber stets die spätere Ausgabe ausschliefslich sich
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auf die nächstvorhergehende stützte, beobachten wir aber bei

E^ zum ersten Male, dafs die Beziehung auf die unmittelbar

vorhergehende Ausgabe nicht ausreicht, die Textbeschaffenheit

zu erklären. Wir finden Stellen, in denen E^ von D^ ab-

weicht und mit A— C übereinstimmt, ohne dafs etwa diese

Übereinstimmung aus selbständigen Besserungsbestrebungen

oder Zufälligkeiten m. E. ganz zu erklären sind:

VI 84 bie lange A—

C

88 baä(ba^)erniag

136 jun genftn-n

242 fo fä^dic^

371 er i^n

496 3u aaerle^ten

5S2 S;eut[c]^en

VII 555 aufgefaat : Tlaah

VIII 142 ©efd^lrinbigfeit taug taugt

407 ©tübbi^en ©tübc^en

bie langen D^D^

tüag er

jum ^enftern D'

(jum genfter D^)

gefät)rlt(^

man il^n

3um aUerlc^ten

2;eut)'d^e

aufgejagt : 2)Jagb

lange E^—E^
ba§ er

fo fä^rltd^

er i^n

3u aüerrc^ten

Steutfc^en

aufgefaat : 9Jiaab

taug(taugtE'-'E3)

©tübidienfStübs

c^en (E^E^)

Oder VII 546 '2ßu tt)iE man aber fe^ fo einen Slarrels finben'

(BC), in D^D^: '3Bu itnü man je^ fo einen braöen Starrel§

finben', dagegen E'E^: 'SBu tviü man je^ fo einen Sarre(§ finben'.

Metrische Gründe haben in E^ wohl kaum die Weglassung

des 'braben' aus dem Texte von D' veranlafst, denn der Vers

ist in E^ durch die Änderung noch schlechter geworden ; eher

wohl verursachte sie flüchtiger Hinblick auf die zweite Hälfte

dieses Verses in einer Ausgabe anderer Fassung (B oder C).

Dafs es nun aber C ist (A enthält ja No. 7 und 8 nicht),

was E^ augenscheinlich noch neben D^ beüutzte, wenn man
von den nicht nachweisbaren Ausgaben absieht, zeigt sich

aus VIII 206 anftatt ber Stla^j^er fd^eiben B, fd^reiben C, fd^eiben

D^D^, fc^reiben E'—E^ Der offenkundige Fehler aus C taucht

also in E* wieder aut; ferner VIII 490 ©o mag auc& B, ©o
mag bod^ C, . . mag jlüar D'D-, . . mag bod^ E^ (auc^ E^E^).

Die Heranziehung von C mufs erst während des Ab-

druckes von D^ erfolgt sein, denn die oben gegebenen Bei-

spiele setzen, wie man leicht erkennt, verhältnismäfsig

spät ein.
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Gelegentlich weicht dann E^ auch selbständig ab, nicht

mit Glück in der Stelle

72 beffen (becfen) A— D« benfen E^—E^
E* aber ist seinerseits dann ausschliefslich mafsgebend

für E'E^" gewesen. Hierzu vgl. zunächst das schon S. XXV bei

D^ vorgreifend gegebene Verzeichnis der Übereinstimmungen

unter den E - Texten, man vgl. ferner die äufsere Einrichtung

der drei Texte (S. XVII f. und unten). Femer siehe

1121 2)JettcfmA SJMtfnBC Süietfen D^D^ 2)tctfeE' «DJetfeE^E^

1214 fingen )

fingen j
A-D'^

vmse gefcf)ef)n B-

(Sobrug B-

E' hat den Druckfehler

'Singen: Singen'; E^

bessert nun aus sich

heraus diesen verderb-

ten Text in 'Singen:

fprtngen', was E* bei-

behält.

-D2 gefc^en E^ E-^E^

-D2 Sobru^Ei ga (Sobrug) E^ etc.

E* hat aber dann auch selbständig abweichende und

nicht auf frühere Texte etwa zurückgehende Stellen, die es

dann nach E^ weitergibt, so dafs dann weiter für E^ sich

Zugrundelegung von E* (hierbei sind die auch für E^ in Be-

tracht kommenden Übereinstimmungen S. XVII ebenfalls heran-

zuziehen) erweist:

auf dem Titelblatt:

3fJeu berBefferte teutfc^e X etc. D'D^Ei 3e]^n neu berbefferte . . E^E'

I 83 einigg (enig§

C) A-D2
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Die Ausgabe F (Wippel) und die von Schröder erheben

den Anspruch kritische Ausgaben zu sein. Die erstere ist

sorgfältig und überlegt gearbeitet, geht selbständig für die

ersten sechs Satiren wieder auf A zurück, läfst 9 und 10 als

unecht fort. Dagegen weist die bisher vielgelobte Schrödersche

Ausgabe starke Willkürlichkeiten der Textgestaltung auf

(s. oben die Anmerk.) und besitzt nicht die Zuverlässigkeit,

die man ihr bisher nachrühmte. So vgl. die Bemerkung in seiner

Vorrede S. VI: „Dazu kommt, dafs alle diese Ausgaben . . .

bis auf die erste von 1664 und die letzte von 1743, zwei

Satyren enthalten, die unserm Dichter keineswegs angehören,

die ihn aber in den Ruf eines Sittenverderbers gebracht haben,

und die ohne Zweifel die Hauptursache gewesen sind, ihn in

Vergessenheit zu bringen.' Schröder hat also die Ausgaben
1677 und 1686, denen er die unechten Satiren 9 und 10 eben-

falls zuweist, gar- nicht gesehen, wie auch u. A. aus seiner

zu VII 403 notierten Anmerkung deutlich hervorgeht. —
Die Textvergleichung gestattete uns nun, genauere Ein-

blicke in den Zusammenhang der Texte unter einander zu

nehmen ; zugleich nötigte sie in keiner Weise noch weitere

Ausgaben aufser den wirklich nachweisbaren (wozu auch

mindestens die erste Leipziger gehört) zu erschliefsen.

III.

So haben wir also die nachfolgenden Racheldrucke an-

zusetzen :

1664: A.i) Die hier abgedruckte Ausgabe. Enth. 6 Satiren.

Custoden. Signaturen. 12". 64 S. — Ex. in Hambg. (Stadtb.).,

Greifswald, Kiel, Oldenburg, Berlin, Wernigerode, Karlsruhe,

Frankfurt, Mainz.

[a) Xtv greunb 1666. Kopenhagen. 8". (?)

b) 2)er ^oet 1666. Kopenhagen. S». (?)

1) Die Angaben über das Vorhandensein der betr.

Drucke stützen sich auf eine Rundfrage bei etwa hundert
Bibliotheken, die Ausbeute war also nicht sehr zahlreich. Auf
diese Rundfrage stützen sich auch die diesbezüglichen An-
gaben bei Berendes S. 66flf.
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c) 6at. ®ebi(^te 1667, enth. 1—8. (?)

d) J. Eachelii, DZeuberfeefferte teutfc^e fat^r. ©ebid^te 1668.

8". Enth. angeblicli l— 8, dazu noch 'J. Sungfernanatomie und

10. Sungfern^Süb (?).]

1677: B. [S. I] JOACHIMI RACHELÜ ||
Londinensis

||

S«eu=2Serbefferte ||
Xeutfc^e ©att)rt=

1|
\d]i ©ebid^te ||

ffltit glei^

üfcerfel^en
|
bon bielen l^iebebor mit un \\ tergelaufferten Sruflfe^Iern

corrigiret
|
unb mit ber || ©iebenben unb 2(c^ten ©at^ren

|
al§ ber

?3-reuinb |1 unb ber $oet genannt
|

hjelc^e nocf> niemal^l§ im
||

2;ruffe l^au^en getoefen
|
k)ermef)ret

|
unb jum || erfteu mcbl in

offenen %xuH bracht. — DIbenburg ||
©ebrufft unb berlegt burd|

So^: @ric^ Simmern 1| $8uc^bru!fern bafelbft. || Stnno MDC LXXVU.
— [S. II leer]. S. LEI folgt nachstehende Widmung des Buch-

druckers :

Sufc^rifft.

2)em SBol^Igebol^rnen §erm
|
öerrn || PAUL bon Klingen^

b er g II
auf Softeru^

|

^annerau unb
|i
S^oftru^ ©rb^^errn

|
etc.

||

3§rer ÄiJnigt: 2}Ja^ft: ju Sennemarf ^SRortoe;
||
gen etc. I^od^betrauten

Estats-3iatl^
|
General- 1| ^ßoftmeiftern im 3teid^e Sennemarf

|
unb

||

ani^o l^oc^anfel^nlid^en 2lbgefanbten
||
ju iin in Bremen ob^anbe=

||

neu Tractaten etc.
||
SBie aud^ || bem öod^ ©den unb ©eftrengen

||

|)errn
|
§errn ||

WILHELM ^eef^jen || S^rer Äönigl: 2)iai?ft: ju

S)ennemarf=3tor' ||
tuegen etc. J^oc^bctrauten (San^elet^-Directori || in

bero ©raffc^aften DIbenburg unb 2)et- 1| menfiorft |
auc^ ju gegen^

lüertig in Sremen
||

angeftelter Conference ^odjan^ii^n--
\\ liefen

aibgeorbneten etc.
||
SJeinea gnäbigen unb §oc^geneigten

||
öerren

äße felbftertDÜnfc^te 2dbti unb |1 Seelen aSolfäE^rigfeit. — [S. IV]

iEBol^tgebo^rner
|

§ocI} Cöler unb || ©eftrenger ||
^oi^geneigte

|

§oc^»

gebietenbe
||
Ferren.

||
Slac^bem ein nic^t geringe» g'^'^S^" "^"^ ^^^

(£eel : §errn Joachimi Eachelii Londinensis, e^emablen Rectoris

JU JJorben in Dftfrie^IanD |
SEeutfc^en Satiren bip anl^ero biels

fältig borgangen
|
unb aber gar fetten ein ßjem^jlar l^iefigeä

Drt^ei babon §u belommen getoeft
|
fo l^abe auä Regierte, benen

Siebl^abern biefet ©ebid^te
|
fc^ulbigfter maffen ju bienen, biefelben

auf meine eigene Soften aufzulegen, unb bamit bi| SBüc^Iein umb

fo biet befto angenebmer fe^n mi3d;te
|
mit ber ©iebenben Satiren

|

bergreunb | unb ber Sichten ber?)3oet benähmet (toelc^e be^be

bon einem [S. V] borne^men Patrone auf inftänbigeg ani^alten

J. Eachelii, Teutaohe Satj-rische Gedichte. q
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überlommen |
unb nod^ niemal^Ig in IttuU gehjefen) bermel&ret an

bie fd^arffe S^ageä^Suft aufö neue 3U geben
|
bor ratl^fam bc^unben.

3)a^ aber (Surer ®i-ceKencen Sßeltberül^mten Sfal^mcn biefem

geringfügigen SBerüein borsufe^cn mid; erfül;net
|
baju l^abeu mic^

2)erofeIben unbtrgleid^Iid^en §ulb: unb Scutfecligcn Staturen, h)e^e

eurer ©jccllcnccn mid^ jum aHergetiorfamften borlängften fd^on

ol^nauflö^Iid^en berbunben
|
betoogen

|
unb Den Tlufi) angcfrifc^et

|

ber untert^änigften 3"''frfi'i;t lebenbe
|
©ie iücrben l^oi^geneigt

gerul^en
|
unb biefe§ Süd^Uein

|
lüeld^eä ju bero %ü'i]tn i<i) l^iebel;

in untertF)änigfter reverenee nieberlegc
|
iJirei gnäbigen Slnfe^enä

ju iDürbigeu
|
aud; meine SQ}entg!eit tu bero gnäbigen <Bd)H^ unb

Protection auf^ unb anjune^nieii.

3)er ailTerl^öl^efte erhalte (Sure (Sjcel [S. VI] tencen jufamVt

bero liebiDef)rtiften 2tngel^örigen bet? jietSlDel^renben l^ol^en ®xo^'

ergel^en
|

guter (Se[unbl^eit unb aHerfelbfterfinnlid^en Söo^lfäl^rig«

!eit
I

toeld^eä (Söttlid^er SlUmad^t in meinem armen (äeiü 3^ag

unb 9lad^t bor^utragen
|

hjie bi^anl^ero gefd^el^en
| alfo aud^ l^ins

fünftig nimmer bcrabfeumen ioerbe
|
al§ ber ic^ hi^ in mein &xab

bin unb berbleibc Eurer Excelleucen treu devotirter eigener

Siener 3- ®- 3ii""'cr
|
öud;br. in DIbenburg. — Es folgt dann

[S. VU und VIII] die Vorrede: 2ln bcn Sefer, darauf S. Iff. der

Text der acht Satiren. — S"; die Ausgabe hat 12ü Seiten, die

Seite zu 27 Zeilen. Seitenzahlen, Custodeu, Signaturen A
bis H IV, bei jedem Buchstaben bleiben 3 BIL, (von VI—VIII
unbezeichnet; H hat nur noch 4 Ell., von denen das letzte

ohne Sig. — Exx. in Hannover, Berlin (Das Berl. Ex. trägt

den Vermerk 'feiten'), Kopenhagen, Br. Museum, im Privat-

besitz von Geh. Rat Usener-Bonn.

1686: C. [S.I] JOACHIMI
|
RACHELH

|
Londinensis

|

3ieu=93erbefferte S^eutfc^e |
©ati;rifd^e

i

©ebid^te
|
bem

|

l^^rauen«

3immer
|

Qu S^ren trieber aufgeleget |
unb gebrudEet ju

|
Londen

|

Sei gloribon maxtin. \ 3m 3a^r 1686. — S.II: leer. — S.IU
die Vorrede : 2ln bcn iiefer. — S. 1 flF. die acht Satiren. —
108 SS.; 12", die Seite zu 32 Zeilen. — Seitenzahlen, Custoden,

Signaturen A—E VI, jeder Buchstabe bezeichnet 12 Bll., von

VIII—XII jedesmal, ferner E IV und EVI unbezeichnet; das

letzte Blatt leer. — Exx. in Rostock, Jena, Wernigerode,

Breslau, Bonn, Strafsburg.
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1689 : (Ml) Leipzig. 1694 : (N) zu Kunstburg (Frankfurt).

1695: (M2) Leipzig.

Über die Ausgaben M», M" siehe oben S. Vlllff.

1700: D' [S. I] JOACHIMI RACHELII
|
Londinensis

|

yitn üeröefferte 2^eutf(^e |
X. @att;rifd^e ©cbiti^te

|
beme bet;gefügct

LAÜREMBERGII
|
©c^er| ©ebic^te

|
©amt einem 2tnl^anöc

©tlid^er in biefer Qdt neu l^erau^:
|

gcfommener Siiebcr Säd^fifd^en
|

2;eulf(^en SJerfen. |
33or bie Siet^abcr ber eblen Poesie öcn

|
neuen

lüieberum auffgelcgct unb
|

gebrudet. SS^ß^JJg^R
|
Se^ ^ol^ann

Sßeffetn ®. ©. §oditr.
|
SRatp SBuc^brucfern. 1700. — [©. 2] Qn

bei- ]^od;beutfci^en ©^rad^e l^at jum erften
i|

Satyren gef(^rieben

ber §r. Joachim Rachel,
|| txn gelel^rtec Mann unb fel^r guter

Poet, ber || ben Characterem biefer (Sd^reib = 2lrtl^ infon |
berl^eit

tüol im 3;eutf(^en
|
auä ber Jtad^ai^mung

|| be§ Juvenalis au§s

gebrüdt
|

ttJetd^eö an i^m 1| bittig ju loben. SDenn icer bie aiUn

Authores
||
jur Slid^tfd^nur l^at

|
ber geltet einen rid^tigen || 2ßeg |

unb tl^ut eä onbern l^cröor. Unfer Seutfd^lanb ift S^m billig »ers

^flidjtet
I

baf; tüir || auä} in biefem ©tüd nid}t nöt^ig l^aben,

bcn
II
2lu^(änbern ben SSorjug gu gönnen. — 2;itet

j
ber ©at^rifd^en

©etid^te: L S)aä Poettfcfie g^rauen = 3""'"<^'^-
II

H. Ser bort^cilige

SWanger.
||

IIL Sie geirünfc^te §auf5 = 3Jhitter. || IV. SDie Äinber-

3uc^t.
II
V. S)a§ ©ebet^.

|| VL Saä ©ute unb Sijfe. 1|
VII. Ser

greunb,
||
VIIL SDer Poet. || IX. Sie Jungfern -Anatomie. ||

X. Jungfern s unb ber!el^rteg Sßeiber^Sob. — Xitd
\
ber ©d^er^ =

©ebid^te:
||

I. Sßan ber i^igen 2)Iin[dien SSerbaröenen 2ßan || bei

unb aJianecren.
||
IL San 2Uemobifd^er Ätceber=®rad^t. ||

IIL S8an

SSermengung ber ©Jjrafe unb sCittetn.
||
IV. 3>an Poesie unb 3?t;m

®ebtd;ten. — S. 3 uud 4: 9ln ben Se[er. S. 5 ff.: Text der

Satiren. Der Text endet mit S. 166, dann folgt noch S. 166—
168 'SSerfe]^rteö2ßeiber=2ob'.— 168 S., dann beginnen die Schertz-

gedichte mit eigenem Titelblatt, vgl. Lauremberg ed. Lappen-

berg.— 12", die Seite zu 31— 33 Zeilen; das verkehrte Weiberlob

zu 39 Zeilen. — Seitenzahlen, Custoden, Signaturen von A 1

—

612, die letzten sechs Blätter jedes Buchstabens unbezeichnet.

Exx. im Br. Museum, Hamburg (Stadtb.), Lübeck, Rostock,

Weimar, Wolfenbüttel, Wernigerode, Halle, Breslau (Stadtb.),

Bonn, Giefsen, München, Würzburg (diese Ausgabe ist es nach

der Beschreibung der dortigen Bibliothek, nicht A, wie man
in W. vermutete). ^
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1707: D^. Joachim! Rachelii Londinensis 9icu = öerbcffccte

Jeutfc^c X. ©ati;rifc^e OJcbtdite jc. a33teS)J®S« a3el; Sol^aim

SUeffelii
I
®. e. ^od;»u. 9?at^g SBu^trutfern 1707. 12»»)- — Die

Ausgabe ist ganz genau so eingerichtet und mit denselben

Lettern und Randleisten etc. gedruckt, wie die vorige, doch

ist sie nicht blofs, wie Lappenberg a. a. 0. 200 angibt, die vor-

stehende Ausgabe mit einem neuen Titelblatte. Gelegentlich

finden sich Textkorrekturen, vgl. XXVII f.; ferner lautet z. B.

S. 59 die Signatur in D^ C6, in D^ C, der Zwischenraum der

Blattverzierungen ist gelegentlich etwas verschieden etc. —
Exx. in Oldenburg, Wernigerode, Dresden, Kopenhagen. — Bei

Goedeke folgt dann eine Ausgabe 1709. 8°, dann: Hamburg
171S. S; dann gleich die hier mit E^ bezeichnete Ausgabe.

0. J. [zwischen 1707 u. 1717]: E'. Joachimi
|| Rachelii ||

Londinensis
|| ^fcu-'ä^erbcffcrte 2;eutfcf)C ||

X. Satyrische
||

aJebicJ)tc||3«§:

V. Sa§ ©ebet^.

VI. 2)a§ ©Ute unb 33i3[c.

VII. ©er 5-reunb.

VIII. Ser Poet.

IX. Sie Jungfern:Anatomie.

X. S«Höf^i^" = Sob.

I. ®ag Poetische grauen«

jimnter.

IL Xix bortf;eiHge EUlangel.

III. Sie getüünfcfete ^au^-

mutut.

IV. Sic Kinber^Sucftt.

3)on neuem uneber auffgelegt
|
unb üox bie ||

2tebl^al6cr bev eblcn

Poesie gebrückt
||
ju gre^burg 1 im ^ü^ffen; ©atf. [©. 2] D. Daniel

Morhof, Profess. jum Atel
|
im Utiterrid}t bon ber S^eutfd^en

©^racfic unb Poesie etc. cap. 16 p. 759: Janus Guilielmus

Laurembergius l^at biet ©traff :@cbid^te
|
bie er ©d^er^ ; ©ebid^te

nennt
|
tu 3Jieber=©äcl)[tjc]^cr ©|jvad^e geid^riebeii

|
bereu 3lrtlig!cit

utd^t ju befd;reibeu ift. ^ci^ fd;ä^e fte |
iwaS ben Characterem

unb bie (Srfinbung anlanget, bin alten gleid^
| unb lüirb berjenige

|

fo bie (Stgcnfc^afft bicfcr ©i)rad^e Dcrftel^ct
(
mit groffcr Suft unb

(Srgö^licfifeit fic lefen. ©tutgc l;aBeu fic in l;od}beutfc^er ©j^rad^e

überfeinen iv>oUen
|
aber bie 3iei^lid)fcit berfelben gan^ üeibürben.

— Idem cap. 16. pag. 750: ^n ber l^od^iteutfd^en ©^racbc k.

ttiie in D". — S. 3 (paginiert -«s- (0) •^— , dann Randleiste)

1) Bei der Ausgabe 1700 notiert Goedecke fälschlich

das Format S"; hier richtig 12°.
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und S. 4: '2ln ben £efer' etc. S. 5: (Randleiste.) Erste Satyra

usw. Bis S. 107 Sat. 1—S; dann 9. und 10. Am Schlüsse des

Jungfern -Lobs S. 129 nach den Versen '©d^met^t euren ^ox-

3ug nid^t bot aubern an bie SBanb' geht es noch weiter: 'Saft

aribre Seutc fle[;n, fo bleibt il^i* aiiä) erl^oben
|
2Ber tooUte ba§

©efrf^Ied^t ber 22eibevgcu nid;t loben? SBo^lauff bu gan^e ©d^aar
|

tüa§ fingt unb fd^retben tan
\
©timmt nur bem 2ßeib§ = ©efd^Ied^t

ju ®f)ren alfo an:' und jetzt folgt noch einmal ein sechs-

strophiges Gedicht, dann erst (S. 131) '3ScrIe^rte§ 2Beibcr=£ob'

wie in D; S. 136: '^ßrobc einer böfen Sieben' (fehlt D); S. 140

'©d^cr^ = @ebid^t'; S. 142: '(Sine grau ein not^irenbig Uebel';

S. 144 'Sßeiber^Sanf' (12 verse) und 'SBeiber^Born' (4 v.) —
alles hier zum ersten Male. Hierauf mit neuer Paginierung

Laurembergs Schertzgedichte, vgl. Lappenberg a. a. 0. S. 200.

— gr. 8*', 32 Zeilen die Seite, Signaturen von A—J8, jeder

Buchstabe 8 Bll., von 5— 8 unbezeichnet, Custoden, Seiten-

zahlen. — Exx. in Hamburg (Stadtb.), Greifswald, Kiel, Kassel,

Marburg, Kopenhagen (dieses, nicht 1742 ist die Ausgabe).

0. J. [1718] E2. JOACHIMI
|

(r.) RACHELII
|
Londi-

nensis
|

(r.) ge^n
]
91eu berbefferte S^eutfd^e

|
Satyr ifd^e

|

(r.) @cbi(i)te SUö: [folgen wie bei E^ die Titel in zwei

Kolumnen
|

(r.) 3'"^ öierten ma^l auffgelegt |
unb öor bie

||

Siebl^aber ber eblen Poesie
]
(r.) ©ebrudEt ju ^yre^burg im £»o^fen=

Qad. — Das Folgende genau wie E^, nur beginnt der Text

nicht mit S. 5, sondern wieder mit S. 1, endet aber fiir die

ersten 8 Satiren wie E^ mit S. 107. — Satire 9 und 10 bis

S. 132, der Einschub von E^ auch hier, dann ' 58erfel^rteS

SBeiber^Sob' (S. 132—137) und die andern Gedichte wie E^

bis S. 146. — Hierauf mit neuer Paginierung die '©c^er^s

©ebid^te' (Lappenberg S. 201). — gr. &"; 32 Zeilen die Seite.

— Custoden, Signaturen. Exx. in Br. Mus., Stralsund, Kiel,

Wolfenbüttel, Berlin (Univ.- B.), Berlin (Kgl. B.), Göttingen,

Rudolstadt, Weimar, Dresden, Frankfurt, in meinem Besitz.

0. J. [1742] : ES 1) : JOACHIMI
|
RACHELII

|
Londinensis

(r.)3e^n
I

^lieu 2C. . .(r.)
]
3ui"fünfften mal^I aufgelegt

|
unböorbie||

^) Bei dieser Ausgabe konnte man die eingerissene Ver-
wirrung besonders deutlich erkennen. Die falschen Angaben
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(f d^tn.) Siebl^abcr ber eblcn ^oc[te |1 ©ebrurft ju f^-ret^burg im ^o^fens

©ad. — Die Ausgabe ist nach E^ eingerichtet, da bei den

ersten acht Satiren der Inhalt der Seiten sich vollkommen

deckt; weicht aber von E^ ab. Dagegen zeigt das Titelblatt

in der Verwendung einzelner Lettern geringe Unterschiede.

E*: Satyri[c^e, E': gatiirifc^e, E^: Pöetifdbe, E^: ^oettfdfie, E*:

ScrPöet, E^: Ser^oet; Z[ehn] und ©[at^rifd^e] in E^ reicher.

Dann ist S. 2 in E^ leer, die in E'* dort befindlichen Vor-

reden folgen erst auf S. 5; S. 3 hat die Überschrift: 'JBors

bcri^'t' statt wie in E^: '2In btn Sefer'. S. 6 leer. Die Pagi-

nierung wird von der Titelseite an gezählt, die erste Satire

beginnt also auf S. 7; daher differiert die Seitenzählung gegen

E^, trotz sonst genau gleicher Einteilung, um 6. Sat. 9 und

10 von S. 114—13S; das
'
Jungfern ^Sob' mit Einschub wie in

E'E^ Von den sechs kleineren Gedichten fehlt das '3Scr=

leierte SJelbcr^Sob' (vgl. DE), trotzdem der Kopf der Seiten

wie in E'E^ bis zum Ende das Stichwort 'Verkehrtes Weiber

-

Lob' trägt. Es folgt gleich '^robe einer böfen Sieben' S. 138;

ebenso fehlt das '©d^er^^Sebid^te' aus E*E*. Zusammen
144 S. wie E'. — Signaturen, Custoden ebenfalls wie in E^
— Über das Verhältnis der Texte der E- Gruppe zu ein-

ander s. oben.— Exx. in Hamburg, Kiel, Detmold, Wernigerode,

Marburg, Dresden, Leipzig, Bamberg, Tübingen, Würzburg,

Freiburg, Strafsburg, Wien, Kopenhagen, in meinem Besitz.

F.: (S. 5) ;5)0ad^im Stad^clä i au^ Sunben ] 3laä) bem £)vu

flinalc üerbeffertc
|
unb mit einem neuen

|
SSorberid^te begleitete

|

2;eut)d[ie ©atiirifd^c
|
Clieiitt^tc. — Thomas Bartholinus an den

Auetor. Da nobis saturas patriaque expungere penna Naevos

perge meos. Publica tolle mala. Et si pro salibus populi

TIBI gratia desit: Nos pro TE saturam scribere velle puta.

— SeSRSSSi, gebrucft be^ ©^riftian Subeirig Äunft, 1743. (S. 11

leer) ; S. III—X ' Sjorberid^t ' des Herausgebers, datiert S. Januar

1743. S. XI—XIV Rachels '^ufc^nft' an Tscheruing; S. XV
Vorrede an den Leser, dann S. 1 ff. der Text der acht echten

der Handbücher (Goedeke, Weller, Graesse) waren in die

Bibliotheksvermerke übergegangen, bis weitere mir gütigst
beantwortete Anfragen das Richtige feststellten.
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Satiren. — gr. 8"; 93 S., 34 Zeilen auf der Seite. — Exx. in

Hamburg (Stadtbibl.), Kiel, Greifswald, Königsberg, Wolfen-

büttel, Weimar, Wernigerode, Leipzig, Breslau, Strafsburg,

München, in meinem Besitz.

1828: Gr. Joachim Rachels au§ Sunben in Sorber = S)it:

matfd^en, ireil. ^lectorg in ©dileSlüig beutfd^e fat^rifc^e@ebtd^te.
— DJeue bcrbefferte, unb mit bem Seben beio Sid^terä, erllärenben

Slnmerfungen unb einem fleinen ©loffar oennel^rte 2lu§9abc oon

H. Schröder. — Ridiculum acri Fortius et melius magnas

plerumque secat res. Hör. serm. I, lü v. 14 und 15. — Altona

bei K. Busch 1828. — XXX und 224 S. die acht echten

Satiren enthaltend, gr. S^. — Ex. in Hamburg, Berlin, München,

Breslau, Leipzig, Kiel etc.

Die Universitätsbibliothek Heidelberg besitzt auch eine

französische Übersetzung unserer Satiren: 'par Georges

d'Heylli, Paris 1882'. —

Es erübrigt mir noch, allen den Bibliotheken, die mich

durch Beantwortung von Anfragen oder Übersendung von
Drucken unterstützten, meinen herzlichen Dank auszusprechen,

vor allem der Kgl. Bibliothek zu Berlin, der Stadtbibliothek

Hamburg, der Kgl. Bibl. zu Hannover, der Landesbibliothek

Kassel, der Universitätsbibliothek zu Leipzig, der Verwaltung

des British Museums und der Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen.

Ganz wesentlich wurde ich in der Abfassung der Er-

läuterungen von Herrn Dr. H. K 1 e n z unterstützt, der mir in

selbstloser Weise seine eigenen Kollektaneen zu den vor-

liegenden Satiren zur Verfügung stellte. Eine Reihe wert-

voller Anmerkungen sind daraus in den obigen Text über-

gegangen, die teilweise schon einzeln kenntlich gemacht
sind; besonders verdanke ich Herrn Dr. Klenz die Parallel-

stellen aus den andern hochdeutschen Dichtern des 17. und
18. Jahrhunderts.
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Die Orthographie der Vorlage blieb ganz, die Inter-

punktion so viel als tunlich unberührt; runde Klammern

( ) geben wie in dem Originale die Parenthesen des Dichters

wieder, in [] Klammern sind Zusätze des Herausgebers

eingeschlossen , < ) dagegen deuten Unrichtigkeiten des

Textes an, die zu beseitigen sind. Da wo die Drucke (D, E)

keine Sonderbezeichnung haben (D^, E^), gilt die angegebene

Lesart für sämtliche Drucke der betreuenden Gruppe, D
also = D'D^ E = EiE^E".

Bouna. Kh. K. Drescher.

Nachtrag.

Zu Sat. Vni V. 25S vgl. weiter Zesen, Adr. Rosemund

(ed. Jellinek, Neudr. No. 160—163 S. 201 : 'Sie greie, Sftebon«

be§ Offerten Äi3mge§ ber Seutfci^cn ©emal^I, ift aud^, ioie man

yd^reibet, fol^r bi ©öttin ber 2ibe ober bä^ freien^, an ber 35enuä

ftat, geel^rct, unb au(^ na^d^ i^r ber bifjrbe tal^g in ber iüod^dje,

tret--tal^g, genännet lüorbcn'. —
I, 156 lies: Üiü^Iöffel.
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[w-i«] aufgrifft.

S)em 233dI (gblen, ©eftreng-

unb SSeften §errn

^n. Paulus Tscherning,

S^r ^ontgl. 9Ka^tt. in S)ennemar(fen, SfJoriüegen, 2C. 2C.

SBoIöerbienten ^rteg§ -9tatl), unb General Auditeuren,

SReinem ©ro^geneigten $errn alle gen)ünfd^te 2eibe§ unb

(Seelen SBoIfart.

SBoI-ebler, ©eftreng- unb SSefler,

^nfonber^ ®ro|geneigter

^err.

|3e gef%Itdö e§ fet) bei) biefer jefeigen 3ett ettoaS an§ Siedet

gu geben, ba [bl. 1}>~\ bie Seulfd^e ^^oefie, ober, (ba^ id)

bel^iitfamltd^er rebe) bie S:i(^terstunft gu if)rer :^6cöften ä^oll-

fommen^eit getauten, unb ha e§ aEer Orten fo genaufi($tige

2(riftardöfn gibt, tan leic^tlic^ einer ermeffcn, ber ba befinbet,

ba^ in feiner lincfen 58ruft (luie $)3cr[iu§ fpricftt) etiDa§ 2ebcnbige§

fidö reget unb betoegct. 2Ba§ njtl benn mir miberfafiren, ber ic^

niid) unterftanben loaS öielleic^t annot^ fein STeutfc^er in §0(!^=

6Äc^fifdöer gebunbener Sprache (fo öiel mir Unffenb ift) öer=

fud^et f)at; 21I§ ncmlid) ©atprifcfte ©cbic^te gufrfireiben. 3<^

gtteifle nid^t: ber Kleiber nnrb feiner I6blicöen 5J[rt [bl. 11"] unb

Sugenb nac^ biefeg Süd^lein ni^t unangefod^ten laffen: toic

benn biefer 2lrt ©c^rifften infonberl^eit ba§ ©lürf ^aben. '2)enn

eine ©atpra ift ein folc^ SBerct, toeld^eS allerl)anb üblid^e, unb

im @(f)toange ge^enbe ßafter, jebocö ßt)ne 23er(eöung eine§

SJfenfd^en Stiren, guten 9Iamen unb ßeumut, burcfijielet, unb

mit ladl^enbem SJhinbe bie börre SSarbeit faget. Söeiln aber bei)

öielen 2}ienfd^en bergleic^en Safter gefunben toerben, fo nimt ber

S'firmi^ unb bleibe leid^tlid) llrfac^e gu üerleumbben unb ju

fagen: ^ie ift ber unb ber gemeinet: §ie ift biefer bort jener

getroffen: 2Selct)e§ fo [bl. IIi^j e§ mir aud) begegnen folt, toie

id) benn mu^ bermut^en, fo möfte i^ folc^eg ghiar leqbeu unb

gebulben. ©etröfte mxd) aber, in biefem %aU, eine§ guten @e=

miffenS, unb öerfidiere alfe 3)knfd)en, ba^ mir fein <ed)er^ fo

lieb ift, ha% id) baburdö einen guten iJreunb öerlteren ober einen

1*



^einb mir madien toolte. ©•§ möd)te mir aud) einer ben Sßer^

meines Satyrici för bic ©eigene lüerffcn:

Loripedem rectus derideat, ^thiopem albus.

2Ber eincS SJio^ren Iad)t, ber mufe nit fc^tcar^ aufefel^en,

2Ber einen ßal)mcn ftrafft, mufe felber grabe geilen.

Slber, auf fold&e SSeife muffe fein [bl. III aj Safter ober UbeltEiat

geftraffet loerben, benn mcldjer 2)lenfd) lebet ofine ©ebrec^en?

Söeiln aber niemanb feiner eignen f^efiler fo iDoI)! Qtwaijx lüirb,

al§ ein anbcr, fo fan§ nid)t fc^aben, ha^ einer bem anbcrn feiner

WhnQd erinnere, auff ba^ fic fid) bet)bc beffern, mc(d)e§ jmar

ic^ für ein 2Berdf ber allerbcften unb getrÄuften Siebe Ijoltt.

©ölte aber ja bie SSerlAumbbnng i^re§ S^iutfitoiHen» gcbraud^en,

!an ic^ mid) bocf) baför nidjt 3U 2;obe fiirditen, tociln xä) ber

feinbfeligen Sdfterungen b&fer unb neibifct)er £eute nun efelid&e

3af)re ^ero fo faft getüo^nct bin, ba^ id), ttiie ein ebler ©partaner

tool einen [bl. IIP'] guten Streich au^fte^cn fan, ja, toie man
Dom ©traufe'Sogel faget, fötfen unb ©taal berbeuen. ©nblid),

menn mir nod) fo öiel 2]erbriefelid)feit l^ieraufe cntftc^en f^ntc,

ad)te tc^ bodö alle§ geringe gegen ber unöerl^offten (5^re, ba^

mein ©rofegeneigter §err gu meinem geringen 2Berrflcin fo ge*

neigteS belieben unb ©efaHen getragen, ba'^ ®r mi(^ gu SSer»

fertigung mel^rer berg(eid)en unterfdiicblid^e mal)l anfrifi^en

laffen. 2BeId)e§ benn oerurfadiet, ba^ id) gebac^te Satyras nic^t

aHeine bem Srud übergeben, fonbern auc^ biefelbe meinem

©rofegeneigtcn Ferren als einem grunb=[bl. IV a] erfaf)ren Kenner

unb @6nner folctier Strbeit in tieffefter 2)emuB)t unb ©e^orfamb

äugcf(^rieben. WUt unterbienftlidier l^er^tic^er 23itte, feibige ge*

rul)cn biefc rec^t $oetifd)e, ba§> ift, armfelige @abe mit berfelben

ßeutfeligfeit üuffäunef)men, toclcöe mid) oorlAngften fc^on meinen

@rofegeneigten §crrn gu allen m&gtic^en S^ienflen berbunben,

xmb oerurfadiet bero unfterblt(^en 9lul)m burd^ biefeS Epigramma

gu ergeben, unb mit SSertounberung feiner alfju gr offen 2)entut

3U fagen:

*,0 bin benn ^d) ber d)lann, ber ttiürbig loirb gcfc^e^et

5)afe folc^ ein l)o^er @eift 3^n üon fo ferne fennt:

[bl. UIP] S)afe benn nec^ft @ott ba^ Stäupt ber 2:S^nen fo gefe^et,

Sennoc^ fic^ nieberlÄft, unb meinen ^-reunb ficö nennt:

S^ife ift ber STugenb 2lrt. SBenn fic^ bie Sle^ren neigen.

3'



6o fief)t man, ha^ fte üoU unb xeiä) an ^6rnent fct)n.

(Jin gro^ ©emi'ite pflegt in S)emut fid^ gu jeigen:

Surd^ 23fiden irtrb fein fj^rft nodö SSe(t=2}?onar(^e flein

Sie 3^r 2öoII=®bler §err ein tdglidö SJJufier \d)antt.

2Ber ift an SJJajeftÄt beni groffcn g-riebridE) gleid^,

^er @ncö ein folc^eg Slmpt unb ^icnft ^at anberh-anet,

Unb toer ift aucf), toie ®r, an tieffer 2)cmut reidö?

2öoI bem ber folcfiem §errn mag na^' jur (Seiten fte^cn,

(Senieffen feiner ©nab' unb S?6niglidE)en @unft,

S)er ntrf)t auf f)Odö (Scblfit unb Slbel pflegt gu fe^en,

2)afcrn er an iöm fetbft ^at ireber §erö noc^ l?unft.

®er feinen SKann öerfc^mÄ^t, im faü er ^rud^t fan fc&affen

®er mit fo milter §anb befonbre Sugenb giert;

®er SBiffenfcöafft beliebt fo ml al§ Söe^r unb Söaffen,

2;er über Sift, ©eicalt unb SZeiber triump^trt.

£er endo, mein §err, fo ^od^ nad^ SSfirben je^t ergebet,

S)afe \i)t ber S'ugenb g'^^ud^t fo reidjiidö famlet ein,

2:a§ i^r in fold&em ©tanb unb groffem Slnfefm lebet,

2;afe i|r f6nt Maro felbft unb aud& Mecenas fet)n.

2Jietne§ ©rofegeneigten §errn

S?rieg§ 9iat)t§

untertÄnigfter ®ef)orfambfter

9^orben in Dftfriefelanb Wiener

3. San. 1664.

Joachimus Rachelius,

Lond.
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[bl. 5'] In

Satyras Germanicas.
clarissimi Viri

D. Joachimi Rachelii.

jlc Codanumi) jam Pindus amat, mutatar Olympus-,

Balthica Castalio dulcior unda fluit:

Florida dum saevos horret Germania Thraces,

Et querulos, miserum! discit inire modos;

Ad rigidos germana venit facundia Cimbros,

Personet ut tremiilo pectine nostra Thetys.

Eminet hie nostro facilis Tscherningius orbe,

Delicium Pindi, Pieridnmque decus.

Wernerus Phoebi vates dignusque, coronä

Haec inter gratum nomina fundit epos.

Bistius ille potens linguä, cui lanrea crevit,

Aonidum titnlis fiilget ubique novis.

Tu quoque, Racheli, Musis dilecte sacerdos

Surgis et arguto carmine plara doces.

Perge tuo Patrios punire idiomate mores,

Vt demum placitis sit medicina dolis.

Da nobis Satyras patriäque, expungere pennä

Naevos perge meos, publica tolle mala,

[bl. 5 t'] Etsi pro salibus populi Tibi gratia desit,

Nos pro Te satyram scribere velle puta.

deproperabat Hafniae

Thomas Bartholinus.

In

Satyras Germanicas
poetae clarissimi

Joachimi Rachelii Dithmarsi.

BArbara Threicii pertaesas nomina Turci

Credimus antiquam liquisse Helicona Camoenas

Inqne Codanonia sedem posuisse sorores.

It coelo sublime tuum, Bachelie, nomen

Atque tui similes optat Dithmarsia plures

1) Codanus [sinus]: Nach Mela III. 31. 54 em grosser

Meerbusen an der Nordkiiste Germaniens.



Se gennisse sibi; servit Germania famae

Tota tuae, tantos veneratür Dania honores.

ToUit aquas Eidora suas et macta superbit

Vate suo, prae quo Flemingi carmina sordent,

Claraque famosi vilescit gloria Risti,

Felices habitant jam Cimbrica rnra Camenae

LoDgaque Palladio solantur taedia cantu;

Mitescunt, olim studiis asperrima belli

[bl. 6a] Pectora suscipiunt FRIDERICI numina Musae

Qno sibi tranquillas promittant Vindice sedes.

Christianus Ostenfeld.

Clementissimo et Doctissimo Viro,

D. JOACH. RACHELIO,
Londinensi Dithmarso, Rectoris Scho-

Ise Nordanae, novo Germaniae

suae Opitio.

Ite et Germanas inter resonate Camoenas,

Carmina Racheli deproperata manu:
Ite, nieum cunctis Tscherningum, ostendite terris,

Gloria quo credi nomine digna volet;

Cui Paean sua plectra dedit, cui Delius ipse

Et cundae assurgunt ex Helicone Deae:

Ite atque ambrosio saturatos nectare versus,

Poculaque Aonio promite foeta Dei;

Queis pariter cuncti sese indulsere lepores

Seque ipsa indulsit Gratia, et ipsa Venus.

Quis neget attonitas traxisse ad carmina rupes

Orphea, et immanes edomuisse feras.

Tu nos Racheli per tot spatia ardiia mundi.

Per maria ignotum ad tua plectra trahis,

Dum tua facundos effundunt otia foetus

Et numeros, Phoebus quos velit esse suos.

{bl. 6^] Sis felix; Et si meritis stat gratia, si quod

Vatibus aeternum cum Jove Numen inest,

Omnia perrumpent ibuntque in secuta cuncta

Carmina Racheli deproperata manu.

Vitus Biering.
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2ln

ben 2BoI=®bIen aSeft=

unb @eld:^rten

§errn Sßaul £f{$erntng
^6nigl. Wtai)tt gu Sennemarcf, 5Ror=

toegen, etc.

^od^betrauten Ärteg§=9tatf), etc.

über

be» Sobtoürbigeu

Joachimi Rachelii

überfegte

<Batt)xx'\d)t (Sebic^te.

;öi^rr Tscherning, al§ ic^ nur in ettoaj burc^gelefen

2)a§ irolgefegte SBercf üon nicfjt gemeinem 3Be)en,

)a bein belobter ^ai)m im 5tnfang mirb gefcfiaut,

SBeil bir ber Helicon üom Phoebus ift bertraut.

[ol. -a] Söarb balb mein @eift engünb unb füllte neue flammen
Sie biefer (Sc^rifften @(ang gebrad)t in mir bei)fammen,

(So ba^ iä) aud) nid)t fönt, mic id) tool gerne toolt,

fjür groffer @ier unb Srunft fo fcftrciben mie id) folt.

2ludö mitten auf bem 2Kcer finb ©eifter, bie ba brennen

SSnb öoHer (Reiter finb, ic^ mill fie nun nicftt nennen,

SSeil il)re§ 3iamen§ 9tu^m fcf)on ausgebreitet ift,

?lu(f) nid)t üergetiret mirb bon feiner 3cit unb f^rift.

®§ lebt 2Kec6na§ noc^, ber tunft unb Xugenb liebet,

S)er eble ©eifier l^egt, unb ifinen fid) ergiebet;

2Ba§ tounber ift e§ ban, ba^ biefer t)of)e @eift

Xnxd) bi§ beliebte 23ucö fic^ üon ber ©rben reift?

2>nb gel)t ben Fimmel an. %al)xt fort iljr eble ©innen

25ie iir auc^ I}abt ocrbient gemacf)t ben 5)3iertnnen

SiMtd) ungefparten.fjleife. 2)er ßo!^n ift eud^ bereit

©er bon ber Xugenb fommt, unb giett ouff ©irigfeit.

Adam Friedrich Werner.

Xfd^eming auch Sat. 8 v. 9.
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[bl. 7 b] Clarissimo Viro

D. Joachimo Racnelio
Amico veteri ideoque Optimo.

10t licet egregiüs nullus locus inter amicos

Sit mihi, et in versu gloria parva meo,

Me tarnen in numerum, Eacheli, communis utrique;

Patria, et obsequium, si patiare, trahlt:

Hancque; jubet meritis ederam sub texere lauris;

Moxque; verecnndo dicere fausta solo.

Caetera punitus Tibi destinat omuia mundus

Et laudant Satyras, qui meruere, tuas.

Tn modo tam tenuem sine grandes inter Amicos

Cumque ; tuo nostrnm nomen inane legi.

L. M. C.

poneb.

Matthias Johansen
Dithmarsus.

[bl. 8 a] 2irt§ mnbc, fom ben %ox^

nemme 5)3oct

JOACHIMUS RACHELIÜS.

2lf üore§ Xibct §aft)er fortient, ber

§anb finc (Sattjriffe 2:teter »ob

$)ßraenten 2ob übgaa.

'^ f ben forblummtt Jnvenal

M^ 2Jleb 3Jomer inaal od) S^unge

:0er efter e^ ret gterne 2^1,

2JZcn nit paa S^bff öil funge:

Sit od) ben Sibe Persius

@tt SBorgerffab opgiföer,

2)et üolber §er Rachelius

(SoOT bennem ber til brtföer.

^an§ f6be St^bff bei mangen mil

^anb fette bem tilbage:

i^an§ artig pen §an§ I)6flig ftil

Sangt iubvc maa bcfjage.

®en SSittig Cebtpug felf tibt
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©in favföe ber Oeb ^fifter,

§anb Silbrig funbc taenft faa inbt

3 btercS m&rcfe ffriftcr.

[bl. S^] ipuab (scaltger, @alma§ od) Do?,

§uab 2;DU,5a, ßip§ ocf) ftere

§ur ofoer bcm optcgnet d§,

(St) nu 6ef)6föi§ mere.

9Jei} beunc bieri» lacrbc Xolcf

§ar 3)en üibft at 6n)bc,

©aa i^iicr manb nu blant Xtjbffe ^Jo^rf

Slanb bcnnem Set ubtt)be.

§uab §cUcon ffi^t er) formaar,

2}ieb fine ni (Subinber;

§uab Phoebus nopltg felf opnaar,

§o§ §annem $er manb ftnber.

§uo fonb fulbrofi'e nogcn Zih

£>any faft=utro[ig m6i)C?,

§uo fonb §an§ 8tnbc=rige flib

Stil öimlen nocf opf)6i)e?

3eg bet (at tale fortelig)

öan» ^•frfte prt§ titi falbe

2Ü £>anb, D acbk Xfcöerning, big

Silenne fanb befalbe

Anders Bording.

[bl. 9 a] In

Satyram Germanicam
Poetae clarissimi

Joaciiimi Rachelii Ditiimarsi.

A/On ndva stultitia est . Eadem quae fabula priscis

' Ludi sueta fuit, nostris spedanda cothurnis

Ambulat, ac Satyrae mordacis plurima pars et

Materies jam quumque sumus. Procul ire neeesse

Non est, aut Latio infames arcessere Verres,

Cinnas, aut Gracehos, Sejanorumve nepotes;

Plebeii, Orcini, Libertini, Peregrini

Nomina in Orchestra; Dehonestamenta Senatus

Flagitium, quaestus turpes et nomina tarda,
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Infamesque, lupas et Graecos esurientes

In precio, et quodcunque acri perfudit aceto

Olim de dura Juvenalis nare locutus.

Nos nos Borna sumus; quae olim gens sacra Poetae,

Derisere suae, nostri jam fdbula secli

Intnlit in veterem mutato nomine scenam,

Quam nunc divina Rachelius iustruit arte,

Teutonico pulsans scelerum poppysmata plectro.

[bl. 9i>] Macte incrementum Satyra, nova gloria linguae,

Aeternumque decus patriae, tibi purpura Regum
Plaudit, et assurgunt Vates, sed Cimbrica Musa
Inter Laurigeras referet tua nomina frontes.

Petrus Ostenfeld
Cirnb.
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[bl. 10«] 5ln ben Sefer.

TeunbuiiHiger Sefer, bcmfelben Ion \ä) nid^t üer^alten, bafe

bic ötcrte Satyra aufe bem üierge^^enben Jnvenalis, bie

fiinffle aber aufe bem öierten Persii überfe^et, bodi) mit

joId)er g-ret)I)ett, "na^ icf) fie h)o[ sum 2:^eil mag meine nennen.

Snfonber^ett bie fcc^fte unb Ic^te, meldte au§ ber jel^enben Jnvenalis

iliren Urfprnng f)at, unb fonft faft loenig me^r. 2)cnn icft hielte

bafür, ^ioli^ man feine (Sjemjjel ber Z\)ox.^di bon 3l6mern unb

©riechen biVffte entlei^nen, meilen folc^er Söal^re be^ un§ fein

2}?angcl gcfpüret trirb. S)ie bre^ erften Satyrae finb bor biefem

^ocf)3eit-@cbid}le getoefen; meilen aber ber 3nf)alt faft ©ati}rifcö

irar, ):)al \6) if)nen, mie Jean Potage feinem §ute, f^nnen

geben, meiere f^orm icö toolte. Sludö mufe idö gugleidö erinnern,

ha!)^ \&i Sinei) [bl. 10^] ober brel} ßateinifc^e, bielletdöt aud^ fo biel

fyran^6fifd)e Sößrtcr mit eingefd^oben, nidE)t unlüiffenb, bafe

foIdjeS in Xeutfd^en ©ebidjten fein geringer Soloecismus ift.

S^abt e§ aber mit ^-leiffe geti^an, nid)t mid^ fel}en %u laffen

(benn e§ lü^re eine elenbe §offart) fonbern bielmci^r beren §u

ftjotten, bie fic^ mit folc^cr SSeife ferner t^un. 2öie a\i<i) bic

£ateinifdE)e ^oeten berer gefpottet fiaben, bie i^alb ßateinifd^

unb ^alb ©ried^ifdö toolten reben. 2(n einem ober anberm Drt

aber %(xi eS bie SDJateri (gleich toie je^unber) unb bie '^Sloiji er=

forbert. ®o(te aber fonft ein ^itmarfc^er mit unterlauffen,

bitte \i) bienftfreunblidö man looUe ben guten ^erl, al§ einen

reblic^en SanbSmann, paffirn laffen, bin foIc^eS iebergeit %\i

ücrfc^ulben miHig unb erbiettg.

J. Rachelius.

Jean Potage] vgl. Lauremberg, Schertzgedichte (ed.

Braune Neudrucke Nr. 16/17) 11,345: „33nb mafen me^r figurn
unb mef)r fa^on baröan 21I§ Jan Potase ftne 3JJü^e folben tan."
Auch bei Schuppins Schriften (1663) S. 708 erwähnt.
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[<S. 1] Joachimi Rachelii

Londinensis

©rfte Sat^ra:

2)a§ ^oetifrfie '^xamn'Qimmtx

Ober

586fe ©ieben.

Scö ^abe meinen ^-u^ auf 5pmbu§ nie gefe^et,

Vloä) auf 5)5antaB geträumt, nod) meinen SJhinb geneset

Überschrift: A = BC. Blofs : ©rftc Satyra etc. DEiE'E^ ©rftc
©at^re F

Über die .Quellen dieser Satire im einzelnen vgl. Klenz
a. a. 0. Die Überschrift entspricht dem Taubmannschen
'Gynaeceum Poeticum' in 'Melodaesia' (S. 570—ST in der
3. Aufl. von 1615). Der Eingang bildet den Prologus des
Persius nach :

' Nee fönte labra prolui caballino ' (i. e. Aganippe,
die den Musen geweihte Quelle am Fufse des Helikon Verg.
Ecl. X, 12; Juv. VII, 6 etc.), Nee in bfcipiti somniasse Parnaso
Memini, ut repente sie poeta prodirem; Heliconiadasque
pallidamque Pirenen Ulis remitto, quorum imagiues lambunt.
Hederae sequaces . . .' — Auch sonst wurde dieser Eingang
benutzt vgl. Eegnier ed. Jannet Paris 1867 S. 20. 67; ebenso
Lauremberg IV, 110 f. (Klenz S. 5S); A. Tscherning Deutscher
Getichte Friiling 1Ö42 (Nachgedr. Rostock o. J., nach Weller
1646 S. 345): „^c^ l)ahc ntemal§ rerfit bcfe 5)5f)ebu§ Srunn bc=

rü:^ret, ^od) einen Si^raum habet) bem 2önnfd]e nacb gefpöret,

2ßie offt id) Bife anljer ben ^elicon bemöl)t,, ber ?Jhtien 23ater=

lanb au§, (Stjfer auft ein ßieb, ba^ lefenS börbig fei) .
."

S36fe (Sieben: zur Entstehung und Bedeuttmg dieses
Wortes vgl. das eingehend von Klenz S. 51 flf. beigebrachte
Material. K. findet den frühesten Beleg für den Ausdruck
inbezug auf die Weiber 1662 in 'Die böse Sieben Wittenberg
1662'. — H. Meyer-Benfey, Die Siebenzahl Beil. z. allg. Ztg.

1900 Nr. 256 und 257 gibt den Ausdruck „eine böfe Sieben"
schon aus der Etnographia Mundi des Joh. Olorinus Variscus
II S. 8 der Ausg. 1614 (zuerst 1609) an: ferner vgl. John Meier,
Beil. z. allg. Ztg. 1899 Nr. 131. — Bei Rachel ist der Aus-
druck noch kollektivisch, Baesecke in seiner Recension von
Klenz' Dissertation Afda. XXVII S. 65 weist mit Recht darauf
hin, dafs der Übergang von dem pluralischen Gebrauch zur
singulären Bedeutung, wie sie bei Kindermann (Böse Sieben,
Wittenberg 1662), Kongehl (' Innocentien Unschuld' 1680)
und in Stielers Lexikon dann erscheint, bewerkstelligt ward
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Stufe Slgcnippen Strom, ^ä) ^abe nie ben Xani^

^cx 9}iufcn angefdiaut, nod^ irgenb einen ^ran^

5 2;urd) eine§ ^5falfeer§ ©unfl ^u tragen mid) bc^iffen,

iJiod^ £afne gu gefall (e)n bie 9Hgel abgcbiffen,

Unb bennodö barf id^ niid^ (trufe 2)^omu§) unterftc!^en,

®ie üorgemad^te 23aan bem Dpi^ nadj^ugefien

(2ßie mol lei) ineitem nad)), ob S^Ijcon gletd^ fid) brfiftet,

10 £b fid) 3um Xenifd^en Ärteg ein neuer Tlaxo ruftet,

S)iit ©tiefein unb mit ©pont, imb ficuget 2?erg I)inan,

SSie meber ^pegafuS noä) ö'iHar :^at gct:^an.

3 8lufe Slgenippen] 3n Slganippen B—F 6 gefallen] ge*

faU'n BCD'Ei—F gefallen D» 9 Die Drucke haben: nac^äu

ge^en, 2öie tool bei toeitem nac^. Db Xfiron geleid) A S^ron
gleidö aUe anderen.

1. durch den substantivischen Gebrauch von 'Sieben' — im
Karnöflelspiel heifst der Teufel 'Sieben' oder 'böse Sieben';

2. durch den Umstand, dafs im 17, Jahrhundert der Ausdruck
'die böse Sieben' sowolil Sing, als Plural sein kann; 3. durch
die besondere Rolle, welche die Siebenzahl an und für sich

spielte; 4. durch das Aufführen der bösen Weiber in der

Siebenzahl. Zu dieser Entwicklung habe auch Rachel bei-

getragen.

1. Pindus übernimmt im siebzehnten Jahrhundert häufig

die Stelle des Parnassus als Berges der Dichter; Rachel

nennt beide.

6. Hör. Sat. 1, 10, 70: „ ... et in versu faciendo Saepe
capnt scaberet, vivos et roderet unguis . .

"

7. Hierzu vgl. Joh. Peter Titz 'Poetisches Frauen-

Zimmer' (Klenz S. 47fl'.) v. 5: „SSie aber barff id) mid) ber=

gleidien unterftefien?" — Momus, Sohn der Nacht, die per-

sonifizierte Tadelsucht. Bei Plato Rep. VI S. 487 als Typus
eines untadligen Menschen.

9. Hör. Ep. 1,18, 82: '
. . . qui Dente Theonino cum

circumroditnr . . . vgl. auch weiter unten Sat. 8 v. 37 : ein

Kritikaster, so auch bei Fleming.
10. Der 'neue Maro' ist wohl Georg Greflinger, der

1657 'Der Deutschen Dreyszig- Jähriger Krieg, Poetisch er-

zählet durch Celadon von der Donau' heraus gab. Das Werk
ist wie die Aeneis in 12 Bücher eingeteilt und steht auch
sonst unter Vergilischem Einflufs (vgl. Schröders Ausg. S. 3).

12. Cyllarus, ebenso wie Pegasus ein berühmtes Pferd,

erwähnt bei Hart. IV 25, 6; VIII 28, 8; VIII 21, 6, hier als
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aSie? ^an id} au^ nic^t teol bie SSer^ in SReimen bringen

Unb in getüiffe 3a^i ^ie Seutfc^en SBörter slringen,

15 Sllfe ettta 6arpu§ tufit? bafe gilt i^m ober mir

StDO Pannen Dteinfc^en 2Sein§ unb nocö ein biertel S5ier.

2öa§ fang idj aber an? 3<^ taffe jenen fagen

S5on ^-iegen, 2JJorb unb 23Iut, unb taufenb Sürffen fc^lagen

(2)er fedjSgebeinlen 2(rt), mir mil fein SBürgen ein,

20 2}iein Siebiein fol bon nichts al^ nur bon 2öeibem fet)n.

B. 2] 2Beg ©c^mdrmutf), ©rnft unb Dieib, unb mer nit mit mil lachen,

2;er [?] lofe ein faur ©cfidjt in einem §ec^el machen.

Xa§ Spiel, ba§, gut ©elag, ba^ iBier, ber tlare Söein,

"Xiic lieben ßuftigfcit unb i^affen traurig fet}n.

25 2)a mie bie crfte Sßelt im SSajfer mar ertruncfen

3ur Qeit ^eufalionS, alB 5ttla§ mar berjunften

3n S;^eti§ tieften ©c^oofe, gebacftte Subiter

2ßie biefer ©c^aben bod) su mieberbringen toel^r,

16 2Beine§ A 23 ©elag AJ ©elacf) alle folgenden

Rofs des Castor, dagegen Verg. Georg. 111, 90 als Rofs des
PoUux bezeichnet. Als Flügelrofs bei Schellenberg, Epitha-
lamia abgedr. in Delitiae poetarum germ. huins snperiorisque

aevi illustrium Pars V. Frankf. 1612. S. 1355 (Klenz S. 44).

Gehlen a. a. 0. S. 10 erklärt Ciliar fälschlich = Apollo nach
der äoL Stadt Cilla.

13. Vgl. Andr. Tscherning Deutscher Getichte Friiling.

1642. (Nachgedr. Rostock o. J. S. 100): „. . ^cf) ftcU e§ lieber

ein, §(l§ ba^ icb etman fol ber toorte fiencfer fein, bie fi)lben

über ^al§ unb fopff in reime smingen".
15. Carpus ein fingierter Name: Harsdörfer wegen seines

Poetischen Trichters (1647)? Ein Vorschneider Carpus bei

Petron c. 4S.

19. Also berittene Türken, Reiter.

20. Taubmann v. 18 : Quindicam; Nobis Faemina carmenerit.

21. J. P. Titz V. 13 f.: „e§ mirb bod) feine ^ier e§ beffer

f6nnen machen, 2ll§ mo fie fAUt e§ gleich ma§ fauer, mit mirb
lachen.

25. Vgl. Taubmann v. 35ff. : Com genus humanum fatali

strage peremptnm Deucaleoniis iuteriisset aquis Jupiter in-

fandam cupiens reparare ruinam, Dis simileis primo fingit honore
viros: Inde maritaleis prolisque creantur in usus, Dispare
materiae faemina multa modo.

26. Auch Titz v. 18: 'Zur Zeit Deukaliona . .
.'
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Snfonber^eit bcr 2)icnfdö. ®r fc^uff au^ cblen ©amen,

30 2!abon bic Sterne felbft bcn reinen Il^rfprung nal^men,

2;a§ lt)el)rte 2}iann§gefd)fed)t, j^ernad^ ber SBetber S<ijaar,

Xie ntdöt bcn SJZÄnnern gleid) üon einer Slnfunfft ttiar.

Sie (Srfte waxb Oün S^oot unb fauler ®rb erfcftaffen.

Z\<i) Un'inbfd)e, ba^ mein g-einb enDeI)Ie bet)3uf^Iaffen

35 ©in folcö üertt)Drfne§ Sfjier: fie fennt nit Jcetfe noc^ fci^luar^

Stimmt Senf für .s>irfen=@rftg, unb foc^t für 23utter §art
6ie fifjet cffigfaur, fprid^t nie, al§ nur ;^umeilen,

Söen @aKe, @ifft unb ^oi^" bie ßeber übereilen,

©0 murrt fie bet) fid) felbft, alfe mie ein §unb fid^ fielet,

40 2Bcnn er ein 9tinb§gebÄrm mit beiben ^IJfuten :^elt,

Unb fd)re!fet feinen @aft mit fc^ielen unb mit bicffen,

Silfü tt)ut biefc§ 2öcib. @ie bleibt im «ßinffet fteffen,

3ft feiner g-reuben i^olb, fud)t ftetig (^-infamfcit,

®er lyaulen Sßarabi^, ber Unmuts I)&gfte %xeui>.

45 ^i)x befte§ ^agtocrf ift bie Dbenbanf jü meffcn,

Unb ein§ Don ätoctien t:^un, alfe fc^Iaffcn ober freffen,

Unb mo ber 9Iorben=:2Binb ein menig fü[)(e fä^rt,

Slcßt fie bie 2;6pfen umb unb fe^t fid) an ben i^ert.

Sie anber, ift mir rec^t, marb bon ber @au genommen.

50 D elenb ift ber 9}iann, ber folc^c3 Streut befommenl

Ser £eib ift fürs unb biff, bic Sippen auffgcftu^t,

Sag §aar ift ungeMmt, bie 9taf' ift ungepu^t,

1<B. 8] Sic Sruft unb §v^nbe finb mit foot unb fd)meife gcfd^minüet,

Sa§ fo Pon fernen I)er nac^ iljrer garbe ftinffet,

30 eterne] B Sternen CD'D'^Eip Sterne E^E» 31 2Beiber=

fct)aar A ff. 35 (5in ioid) Dcrn)orfcne§] 33ep foldö Permorfnen B
üermorffnen C—E^ permorfnen F 40 ^Pfuten] ^JJfoten B—

F

43 3ft feiner g-reuben] B 3ft feiner g-reunben C 3ft feinen

fyreunben B'—F 46 tf)un] BF tf)ut C—E^ 54 Sa§ fo] BC
Safe fo Di-E» Sa§ fie F

29. Ov. Met. I, 78: Natus bomo est: sive hnnc diviiio

semine facit.

33. Taubmann v. 41 fif.: Prima luto facta est . . . atque
boni atque mal! rudis est: ac hiscere vel mu, Relligio huic:

nisi fors percita bilis agat etc.

51 ff., 61 ff. Vgl. Taubmann 59 f., 63 ff., 77 ff. und 83 f.

54. Vgl. Titz ed. Fischer v. 34: „Unb ftincft, bafe einem
fc^on bon meitem m'öd)tt grauen".
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55 Siocfi iDÄfc^et fte ft(^ nicf)t, al% tttoan überS 3a^r

2Benn fte geliegen mufe unb nimmelör bic @cfa:^r

llnb Saft Ijat abgetf)an. @o ift auc^ §au6 unb fragen

®er Schleier unb ba§ §eit^6b, ba^ fte für bierje^n 2:agcn

§alb rein I)at angelegt. 2)er Siod :^at einen (Saum,

€0 Son f)inten ^-ingcr bif!, üon Dornen beugt er faunt.

@cf)au genen §auffen an öom Sauftatt aufegefü^ret,

©0 ift U)x ganzes §auB. ®te Ieicf)te Spinne gieret

®ie fyenfter umb unb umb. @ie Menget an bie Söanb

^\)x äartc§ aDieiftcrftüf, SJiinerüen ttiie su fcbanb.

€5 3ft e§ benn effen§ S^xi: Maqb, fpriest fie, fucö bie 2;cüer

®ort unterm Sifc^ beröor. @te^ ju, ob in bem Heller

9iocf) 23ter oor^^anbcn ift. 2^a§ Xifcfttuc^ lieget bort,

®DCÖ sieft ba§f ßinb erft an. ÄÖup «Sc^Ieppfaf, gel) boc^ fort.

2)te Söinblein finb fein üol: 9tuf meinem Si^ann jum effen.

70 (Se^ mir bie 2)Hlcö ju f^eur. 2Ba§ l^ett ic^ fd^icr üergeffen,

®ib bort ben Äoi^ltopf :^er. SSie? treuget micö ber Sinn?

2lcö toei^ mirl eine 2?Iaufe liegt toarlid^ tob barinn.

2)ocö ift eg nur üerfe^(e>n. 23er meife e§, ttaS ic^ finbe?

^Beliebt e§ feinem (Saft, fo bient e» bem ©efinbe.

75 2Ba§ beucht bid^ mein (Sefetl, mie f6nte tool ein ©c^toctn,

23on einer ©au geborn, ber 2}h:tter gleid)er feijn?

Sie britte folgenbS ift öon einem ^yucf)» entfproffen.

Unb ber :^at bic 9ktur tiiel biMe§ eingegoffen,

Seboc^ Piel gute§ auc^. ®ag mir, toa§ fie nic^t tceife,

80 2öa§ fie nicl)t ^at erfal^rn. S)u, 2;^aletf, gib ben ^reiß

©en langen ©cbör^cn :^in, barinnen liegt nerborgen

2Si§, ^lug:^eit unb 2}erftanb. Sie meiffagt, toenn ju SDiorgen

70 äu treuer] gum alle folgenden

62. Die Geschichte der Arachne. Ovid Met. VI, 5 flf.

77. TaubmaDn 89: Tertia vulpe sata est . . . (99. 107 ff.).

8ü. Thaies: Dieser Name steht nicht im Taubmannschen
Oedicht, wo es dafür heifst: 'seit cuncta, vel hercle videtur.
Plantus (Rudens IV, 3, 64) braucht Ihn aber schon im ironischen
Sinne; und im Index seiner Ausgabe v. J. 1612 gibt ihn Taub-
mann durch 'Klügling' wieder, welches Wort Rachel Sat. VIII
T. 373 gebraucht, und der Föns Latinitatis 1653 S. 573 durch:
„ber Piel miffen miß unb im ©runb nichts mei^" erklärt

<Klenz S. 34).

J. Rachelii. Teutache Satyrische Gedichte, q
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£er ©ped^t bte Scannen fiafft, unb iDcmt ein etnig§ @t)

3ttiet) dotier :^at, toeife fte, toa§ tljrc ®euümg fet).

[®. 4] 85 3Sa§ gut§ ber Slelfter bringt, njarum firf) 2Kurner lef!et,

2öarum bie 6ule rufft, iDorum bie SDJagb fidö ftreffft:

Söarum bie §ene fri^i^t. (Sie loeife nod) me^r al§ h)ot,

Dh jene, bie ba liegt, be§ fiagerg [terben fol,

Unb tDa§ ffir eine benn ber SDiann »irb n^ieber freien,

90 Dh anä) in biefem §erbft ber '^^-ladj^r rtirb n^ol gebei^en:

6te toetfe be§ britten 2;ag§ nad) einer §ocöseit fc^on,

Db tragen @efd)e toirb ein 2}iAgbIcin ober <©o:^n.

©ie toei^ ein itQliä) Söort bem 5)]farr^errn nac^^uricöten,

(3ebodö nit oI)n[e] (Schimpf) inaS SlJÄ^rlein nnb @ef(^i(^ten,

95 23a§ @otte§ 2Bort getceft. SBtrb irgenb tra§ gebockt,

Unb ftrafbar aufgcrfifft, fie l^at ben Sllann gemadöt,

@ag' ein @e!^eimnu^ !^er au^ 5)3araäelffcn§ SÄd^ern,

%a§ ni(f)t SU finben fei) in biefen fingen Siüc^ern,

Sie tüeife toa§ ^otian, Sllraun unb §ofeIe^,

100 2ßa§ (Stein unb Sififug, ^Iqftier unb Sßillen fet).

Unb nid^t nur bife aßein. (Sie njeife mit laufenb i^unben

®ir, 23reit!^ut, toaS fie inil, mit ßiften aufgubinben.

2)ann fpri(^t fie fionigfüfe, balb menbet fie ben Tlnti)

Unb fdf)rt itm (Sc^naubenb an, balb ift fie mieber gut;^.

83 Iiefft] Ijam B ^acft C-F etnigä] B enigS (!) C einigt

einzig E^E' einigS F 85 ber 3(elfterj bk B—F. 'Der Elster*

auch bei Günther vgl. DW. III, 418 SJiurner] SJJurmer
BCDi 2)iurmur D« Wlnxmex E'—F 100 Sififug] ^fit^ififug

BC 5ß^tifi!u§ Dl—E^ ^|t|ififu§ F 104 Unb fd^rt ii)n

©d^naubenb] Unb fS:^rt bic^ fc^naubenb B—

F

83. Gehlen S. 15 führt die Volksmeinung an [wo?],

„menn ein ®i gtoei Dotter :^at, fo beutet e§ auf eine Ueber=

rafc^ung f)in." — Dazu das Sprichwort : „@roffer :^erren l^ennen

legen et)r mit sttietien bottem" (Sprichwörtersammlung, Frankfurt
1548 Bl. 140b).

99. Nicotian; dazu vgl. Sat. VII v. 80: „2!afe toar

O^icotian" — Mit Hockeley ist wohl Aglei, auch Ackelei =
rhanmus paliurus .... gemeint (DWB I, 190 s. v. Aglei).

102. Breithut: Hierzu vgl. Lanremberg, Scherzgedichte
11,596: „2)er §anrei) Sßapen unb gem6nlifen ©diilb, ®at finb

be breitranbige §6be . . .", s. unten v. 294.



(I.) ®a§ Spoetijd^e '^xanen=^S^mmex. 19

105 ®a§ ift bte Stritte nun, bie SSterbte hjarb bom §unbe,

llnb f^cli au<i) feine 2öei)' annoä) auf biefe ©tunbe.

3utDeiIen fc^meidöelt fte, bod) ift e§ balb get:^an,

S)a§ fte ben ©d^ifer friegt, fo greinet fie bid& an.

llnb toie ein frifcfte? Söinb ba^ ©pur ber fc^Iauen §inben,

110 'S^uxä) 23erge, S3ufc^ unb 3::^ael, mit Dliec^en toeife §u finben:

(So mad)t e§ eben fie, burc^fud^t ben ganzen Xaq
^ixd), ^lofter, ^xuq unb Äraara, nur ba^ fie tüiffen mag,

2Ba§ irgenb neue§ ift. ®ie geilet auff unb nieber,

S)ie eine ©träfe' hinauf, bie anber fommt fie lüieber,

115 Xurc^fud^t ein jcglidiS §aufe, ob tüa§ ju tablen fei),

Xa mad^t fte benn aufe dli(i)t§ ein groffeS ©tatgefdörei)

5] ^a toeife fie tDa§ ber ©c^mib, tüa§ S^oc^ unb 5i6fter machet,

2Bie §anfe bie ^^raue fc^I^gt, toie ^un^ ber 3}Jagb juladöet:

2öie (ilfd^en {)at gefod^t: inie ^^M I)at gefreut

120 Unb einen ^oxb gefriegt: 2öie ßiefc^en bor ber ^dt
33alb toirb tDa§ gute§ t^un. 2Ba§ a)iettdö[e]n ^at für Kleiber,

®ie alle§ fd^ulbig ift bem Kaufmann unb bem ©c^neiber:

2öie bie unb bie gebei^rt. @fe ift fein 2Beib nod& SJfann,

2ln toelc^em fie nic^t toa§ §u tabeln finben fan.

125 ßein SJienfd^ ift U)x geredet, fein S'lad&bar ift i^r eben,

2Iudö nidöt ber Tlann gulefet. (Sebendft bodö loafe für ßeben

©in fold^er führen mufe. ^Jleib, §aber, äö'ift ^^^ S^^^,

106 auc^ feine] aucft gleiche B—E* auc^ feine F tinfe A 121
SKettcftn] 2Jjettfn BC mdkn D'D^ gjJetfe E' 2«etfe E^E^
anettfen F 132 Sufc^Iag] serfc^lag B-F

105 flf. Taubmann 121 flf.: Quarta creata cane est: similis-

que fit hujus ad unguem etc. (ferner 125 flf. 154 f mit T. 129 flf.

141 flf. 171 f.).

108. Schifer: nicht nach Schröder sonst unbekannt und
„Umänderung der Gesinnung" bedeutend, sondern 'schiefer,

übertragen = innerer Unwille, Hafs, Groll' s. DWB IX, 1.

115. Juv. VI, 402 flf.: 'Haec eadem novit, quid töto fiat

in urbe, Quid Seres quid Thraces agant, secreta novercae'

etc. etc.

119. „5iebel®Ife" bei Taubmann, Plautusausgabe 1612

S. 666.

2*



20 (I.) ®a§ $l?oetifc^e f5rauen=3intmer.

®a§ ift fein ti^gltd^ Brot, llnb tücnn er gleicf) burcö 8^a"9
Sic unterbringen teil, fte left ficö bod^ nid)t fc^reffen,

130 ©ebrau^e ^-ingerfraut, f^auft, 5ßeitfc^en, ^rügel, Steffen:

öfe ift mit nid)t§ getl^an. SBirf fie gu Söobcn :^inn,

3uf^Iag fie loollen lücicf), fo bleibet bod) ber (Sinn

Stael= Stein= unb (5t)fenf)art. Sie giebet t^luc^t, mufe fluchen,

Sie toec^felt SBort um SBort. 2)u magft e§ auc^ berfuc^en

135 2)itt fyriebe, ßieb unb @unft. <Bpxi<i) fie gar freunblicö an,

(Äein 2;i)ger ift fo milb, ba^ man nid^t giljmen fan

Mit fteter ^-reunblic^feit) umbfange fie 3U füffen,

§eife fie bein liebfte§ §er^, aucft miber bein (Sctoiffen,

Sie toirfft bir iciberumb nacft angeborner 2(rt

140 S)ie 9Mgel in§ @cficf)t, bie g-inger in ben 23art.

3Birftu ben irgenbmo mit beinen greunben 5e(^en,

Sie mirb nic^t ferne fe^n unb bir ben Segen fprec^en,

3iDo guter Stunben Sang. ^Jlun Sc^melger, nun motauf!

$8efommt e§ S)ir auö) mol? fauf, S(^elm, fauff, Setler, fauff,

145 Unb 2Jiorgen fuc^ ba§ 2;^or. a^erfc^menbe beinen ^inbern

Unb mir unb bir äugleid) bie Äleiber tion bem §inbern,

^d) Slrme bin bemfit)t unb treffe fc^imUc^t 23rot

5)u §aanrei) feuffeft nur unb meift uon feiner 9tot^.

[S.6] 3ucöfc^ret)er, Sc^ncibeluft, Xxoi§ Wlhxtd, SBinbberfauffer,

150 SBcingürgel, Suc^ebicr, Qmi)' breQ= bier=$]5egelf(iuffer,

2;urdöfreffer, 5}?feiffen:^e(b, Xobaf=3iau(^=Sbeic§eImauI,

23cl) aßen ^c<i)m frifc^, gu aller Strbeit faul.

D bittere ©ebult, bie biefer 2)Jann mufe tragen,

(fin foldier mirb ein Spott unb Spric^mort in Belagen,

155 ©in Schimpf ber ganzen Stat! I)eifet, bocö nur ^alb mit rcc^t,

5{o§l6ffeI, 23inbeIbogt, 3ufc^ürer, ^fic^enfnecöt.

®ie ^ünffte fommt oom Wlccx unb ifiren ftolfeen SSellen

Unb ineife in allem ficö ber SDiutter gteic^sufteCen.

156 Sufc^ürer] B ^ufcftnürer C—F 163 ber Ulmen] ben
B—F 176 ba^ tl)rer] ba'^ feiner BC ba§ feiner D^—

F

150. Suchebier: Ähnlich Taubmann, Plautusausg. S. 201.

— Pegel vgl. Sat. 7,107; 8,467.

I.Ö7. Taubmann 177 ff. : Quinta mari nata est, similisque

fit hujus ad unguem etc. Dann 170 ff. 189 ff. 209 ff. dazu
Taubm. 193 f. 201 f. 217 ff.



(I.) 2}a§ Sßoetifc^e ^^rauensBiinn^er, 21

S3^t ift fie tnimbergut, ergebet i^ren 2JJann

160 3)W ©d^ers unb ßiebligfeit, |o biel fte immer fann:

ajfein (Sc^a^, mein Slugentroft, fprid)t fie, mein ffiffeS Seben,

i

SJJein einig Slufent^alt. ©leid^loie bk eble Sieben

!
(Bid) nad) ber Ulmen tu^n, fo lenffet fic^ mein ©inn

D aufeermef)Ite§ §er^ nad) euren Singen :^inn.

165 ®u eble§ 5?leinot bu, baxan irf) mid^ ergebe,

Unb über alle§ ®üt m\6) xexd) unb feiig fd^i^^e,

2Birf bu mir umb ben §alfe ben fÄffen SIrmcnbanb,

<So bin id) aufege^iert mit @Dlb unb Diamant.

§ie nimmt ber arme Soft folcö ^onigföffeS Streichen

170 %iix gute ©i'tiben an. (Sr fcfitnert, ba^ il)re§ gleid^en

»2(uf (Srben nie geborn. @r gcfiet §au^ bei) §aufe,

£obt feiner grauen Xxü)n, ftreic^t if)re 2:ugenb au%
23alb umb ein 2(ugenbUf fo ift fein Xtya nod} S^euffel,

®er alfo tDÜten fan. S)er 2)Jann fielet felbft im Btoeiffel

175 Db fie bet) ©innen feQ. ©ie f(f)reit, fie tobt, fie fd^naubt

> Stife toie ein $Pantertt)ier, bafe ilirer f^rudöt beraubt

m Wlit (Srimm ben 3^9^^ fucftt. Unb gibftu benn bid^ f(^u(big.

Unb Idft fie 2)Jeifter fe^n, fo fet) I)infort gebulbig

Unb sief) bie §ofen aufe, unb leg ben ©c^letier an,

180 (SIeidö toie SllsibeS t:^at, D lieber §ornemann.

5. 7] ©ie mirb bi(^ meifterlic^ nadf) i^rem SBiöen reiten,

^en 3fliim balb an fid^ 3iel)n, balb mieber laffen gleiten,

^ Söie il)r§ am beften beucht. Sefeunber mirb fie bic^

p (SIeidö l)ert'cn mit ber ^anb, balb einen ©porenfticft

185 Sn bcine ©eiten tu^n, ba^ bir für 3Be^ unb ©d^mer^en

^ie Singen übergelm, balb mirb fie mieber fc^er^en.

®l6df,S3retfpiel,5föeibergunft, dtaud), 2)Jonb unb ©onnenfdöein

2)lag aEe§ überlang nidjt mol beftdnbig fet)n.

33iftu gur ©ee gemeft, mann fie fein SSinb betoeget,

190 2Benn burd} bie ftiüe ßufft bie glutt) ficö nd^rlic^ reget?

§aftu nid)t angefe^n, 2Bie 9lereug an ben ©aum

183 2öie i^r§ am] B 2Bie§ if)r§ C SBie§ ji^r am D^ mk§
il)r an D« SSieg U)t am £>—F 191 9iereu§ an ben] 9lereu

180. Properz III, 11, 17. Hornemann: Hörnerträger vgl.

11, 115.

190: narlidö: ein wenig, in geringem Grade.



22 (I.) 2;a§ SPoettfc^e f^'^auensäitniner.

2)c§ gri'incn UeferS loirfft bcn )ilbertt)ei[fcn Schaum?

2Senn Phoebus freunblicft fc^emt unb auf bie g^nt f)inftralct

llnb fic^t fein gülbnc» §aupt nod) ein§ fo fraufe gema^let.

195 3n Slmp^ttritcn ©lafe: Ijaftu nicf)t 2Icf)t get^an,

2Ste Stetig benn ftcf) ftcttt, unb tüte fie fc^meic^Ien fannV

23alb aber quiUt fie auff, erl^ebt bie flol^e Söetlen,

beginnet burc^ bcn ©türm, biß in bie £ufft ^u fc^toellen,

58eut allen Sternen Xru^, unb brauffct mit ©elDalt

200 Stuf ^oljt flippen ^u, tüirb grün unb ungeftaft.

SBoI bem unb mef)r alfe tool, ber nie fein arme§ fieben

Ser ungetreu[e]n 2reu ber ©ee ^at übergeben!

Sieptun ift finnenlofe. 6r toirffet in bie fiufft

2a§ )d))vad)e fiepten ^^au^, halb mieber in bie ©rufft,

205 Sßo 9tabamantu§ tt)D^nt: ttit fein Erbarmen ^aben,

(i'r^6ret fein ©ebctE), öerfcf)mdf)et alle ©aben,

ÜZimmt feine ordnen an, ocrbirbet @ut unb 2eib,

(2o fag xd), t^ut ba^ SJleer, fo t^ut aud) biefe§ 3Beib.

SSer einmal auf ba» 2)feer fic^ t)at gu ©ec begeben,

210 Ser bancft ber f^rei^eit ab, mufe nur in §ofnung fcftmeben,

3n §ofnung unb in "Jurdit: f5t)rt offtmalg mit Serbrufe,

9iicf)t, toie er gerne mil, befonbern mie er mufe.

[ß. 8] (go ift ein ©fimann auc^. Seboc^ bor allen S)ingen,

25enn er fid) reic^ befreit: ber miife iool lernen fingen,

215 SKie biefe tanken mil. 'Sie §Dfen unb ber §ut,

Sic §erfc^aft ift bertaufdit umb @elb unb §eQratgut.

D bu t)erfluc^te§ (Sut, baSi alle§ gut p tjinbern

an bm B gieren an ber (!) CD^ gieren (!) an ber D^ gflcreu

an ben E^E'^E» Erst F hat wieder ^iercuS — das § in A war
etwas blafs im Drucke! 209 gu 6ee] jnr B-F 214

fingen] BCD'D^ 2:ingen(:)Ei fpringen E^E» fingen F

193—96. Hier findet Klenz S. 39 Anklänge an Buchanan
und zwar dessen lat- Übersetzung des Semonides in dem
Jambon über Nr. 10 unter dem Titel E Graeco Simonidis.

B.'s Lat. Gedichte 1641 S. 360—63.
203. Vgl. hierzu die Schilderung des aufgeregten Meeres

bei Tscheming, Friiling (Rost. Nachdr. S. 346): „<Se^t ?lm=

p^itriten gelb, mann je^t ber 3om ber 2öellen "Sa? fyic^ten

Sl^ferb »erfolgt. Salb flimmt e§ in bie fiufft Sife an bk äBolcfcn

l^in, balb fdllt e§ in bie tlufft 2; er (Srben, bie e§ fleucht . .
."



(I.) S)a§ 5]3oettfclöe f5rauen=3tnimer. 23

Unb abgiifd^affen pfkqt, ba§) Tlhnnct madjt gu ^inbern,

2)u f^einbttm ber S^ernunfft, bu atter Sinnen Sob,

220 ®u aaer 2:ugcnb ^t% bn Uljrfacö atter ?tot^

!

(Stell' eine Sungfrau bar üon bier unb ad^jig Sauren,

Sie fet) bon ßeibe fd^trar^, f)alh taal, f)alb grau Don §aren,

®f)r= 3udöt= unb ftnnenlofe, la^m, ^ofrid^t, eingefprengt

21I§ n)ie ein bunter Tloid): Sft fie nur tDoIbe^^engt

225 arcit Sammt unb gfilben Xuä), mit @oIb unb eblen Steinen,

So mag bie Sonne nirfit fo ^el unb lieblich fc^einen

2llfe bk]t Sölinbe ficftt, ba§> bleicfje ^J^ofciöenmaul

2Birb ^J^urpur Atinltct) fet)n. Sft fie gleich ©felS faul,

So lüirb [id) boti) ein S^Jarr für gute @ülben finben,

230 2)er fie dergleichen hiirb ben aUerfci^nellften §inben.

3fl gleicfi ba§ $8ruftgelt)e^r berfallen auf ben @runb,

So fdölDiSret jener bod^, e§ fei gang 2lpfelrunb,

Sei) il^rer Stimme mag fein 9Zacötigal fidö gleichen,

2(rion mag il)r nic^t ba§ bloffc SBaffer reichen,

235 Sie gel)et Drfeu§ üor mit aEer feiner SJunft,

Sie überftimmet tool bie ^a^en in ber S3runft.

D auffermet)Ite§ %l)kxl mer beiner bxct} m6($t fiaben!

S)er Zierat toei^re mein, baSt anber für bie 9iaben.

a^iel lieber ne^^m' ic^ bid^, Slietiffa, naffenb an

240 ®u f)aft genug für ben, ber ratfilirf) leben fan.

2öa§ fol mir §onigfeim bermengt mit @ifft unb ©aßen?
2ßie fan mir @elb unb @ut unb gülben Xud) gefallen

mit ®ienftbarfeit oerbramt? ^d) mill ber Letten nic^t,

225 eblcn Steinen] BC ©belfteinen D^—E^ eblen Steinen F
230 ben aßerfcbneaftenl ber a. B-F 238 ®er 3.] BC ®ie
gierat^ D» ®ie gierratö D« S)ie 3ierat^ E ®er ^ierrat^ F
240 ratt)licö] rat^licö BCF reblic^ D^E

233. Nachtigal: das Fem. im nd. allmählig Masc. (Schiller-

Lübben 3, 147 b); vgl. Sat. 8 v. 47.

239. Der Name hier wohl eine BeziehuDg auf die treff-

liche Hausfrau — die ja ihren Ursprung von den Bienen her-
nimmt. Die Anfänge der Bienenzucht wurden von den
Griechen mythisch und symbolisch so dargestellt, dass die
Nymphe Melissa Bereitung und Genuss des Honigs gelehrt
habe. Nach ihr seien die Bienen fMäXiaaai genannt worden.
Auch die Nymphen heissen geradezu MsXiaoai.



24 (l.) S;a§ 5ßoettfd^c fyraucnsBttnnici^-

Xie meine f^ret^^^eit tüurgt unb mir ben @urgel btid^t

<S. 9] 245 Unb me^r' e« boppelt @elb. Söa§ ac^t icö öiel 2;u!aten,

2;ari'iber id^ nic^t mag nac^ meinem 3BiEen raten?

Xa§ 2öeib 3ef)lt au^ unb ein, fie fauffet %kx\d) unb i^ifc^,

SSerforget §aufe unb §cert, ben Heller unb ben Sifc^;

Xcx Wann ftef)t toie ein Mo^ mit aufgesperrtem Stachen,

250 @Icic^ toie ein Düenloc^, unb left bie graue moc^en,

3ft feines (Scf)itling§ §err: ^at faum 3U ^o^er 9iot^

•Sen abgemefenen 2:runc!, bie Kleiber unb ha§ 23rot.

'2;afür erjeigt er fic^ toie ein getreuer Wiener,

6r fpuelt ben Söoffen ab, f)Dlt ©erften, fpeift bie §üner,

255 6efet @änfe, milcht bie Äfi^, lauft §änf(^en feinen ©rinb,

öelt fetner 2lmmen§ £ie($t, miegt feiner f^rauen ßinb.

G)e^ nun! unb nimm ein 2Seib umb if)re§ 9teic^tum§ tüiUen,

Sie mirb bir beine Suft in toenig 3;agen ftitten.

O Sugenb, eblcr Bdja^l mer bic^ in ß^ren fielt,

260 Sem fel)let nimmer 23rot, ber ift nic^t otine @elb.

5:ie Secfifte nadö ber 3af)I ift öon ber ©anfe entfprungen,

Unb berer Sreflid^feit beftel^et in ber 3ungen.

Söeic^t, i:^r 3uriften, meiert, bie i^r gefibet feib

3n Sßort unb mieber 2Bort, in 3anf unb 3ungenftrett.

265 2Beg 9tebner unb @opI)ift, SBartfdieerer, ©egenfprecfter,

3igcuner, ©Äucfeler, ©ifftfdimicrcr, 3Ä^nebrecf)er,

Sife 2Seib ge^t allen öor, if)r mangelt nie fein 2öort

Unb ef) (e) fie firf) bebenft, gef)n funfgig Sügen fort

Unb fünfzig noc^ bagu. SSenn eine Süiiffe faufet,

270 So fpric^t fie, ba'^ ber Sßinb öon 9iorb unb Dften braufet.

Unb trifft (\xd)) [fie] eine bann, bk Unglüf ^aben fol,

244 ben ©urgel] bie B-F 255 milcht] meIcEt B—F 271

fie eine] BCD' fie einen D^ fie eine E'E^^E^F

244. Hör. Epod. 3, If. . . . inpia manu senile gattur

fregerit . . .

254. SSocfen = 9tocfen, aber hier unrichtig von R. für

Spule gebraucht, der Rocken wird nicht abgespult, sondern
abgesponnen.

261. Taubmann 283 ff. : 'Anseris arguti sata guttnre seeta

canoro est' . . den siebenten und achten Typus T.'s lässt

R weg.



(I.) 2;a§ ^Poetifc^e %xaiitn'S^mmtx. ^5

®er labet fte gefc^toinb ben ganzen JRöffen doI.

@lü! SU, ©eüatterm! ^d) teil euc^ SSunber jagen:

5?ennt ifir §an§ Pfeiffer nidjt, bort bei bem blauen SSagen,

275 DJic^t ireit bon 5)]eter f^ilß? (5r faufft fidö genxe bol;

2)er t)at ber SlJagb ein ^inb! ha^ anbcr toift if)r ttiol.

^.10] ®^, Slnc^en, fte^t bod) ftilt. 3cf) itiil Guc^ mefir üertratten,

I

2Ba§ fic^ begeben ^at mit 9tobcrt§ feiner ^^i^auen,

3)ie neulich §oc^äeit ^ielt unb je^t geliegen tttl,

'

280 ®ie f)at ba^ Seite öoü. ©l), Stncfien, fte^t bod) ftil.

2Bie ge!^t e§ ©Ifcf)e nun? SSie ift§ mit il)ren Singen?

2Ba§ mad&t bod) euer 2}?ann? teil ber nic^t mieber taugen?

Saft fidö§ nic^t beffer an? ^d) toeife fe^r guten ^ati),

2)en Srindje SBettennifcö mir mitget^eilet i)ai.

285 3^r mfift ein ©tüflein (Spef am b-reqtag Slbenb bitten,

Saffelbe tf)ei(et benn recftt eben in ber 2}Jitten,

Unb legt§ if)m freu^meiB brauf, unb fpre^et ben gefdjminb:

^er SSinb, ber beift ben %ndj^, ber ^U(f)§ ber beift ben SBinb,

(5^ flilfft bon ©tunben an. 2Sa§ molt' ic^ meiter fagen?

290 Safe id) nirf)t liegen mag. SBie ftel)t euct) btefer fragen

<So ^d)bn unb art[id) an? 3ft biß bie neufte Srac^t,

Sie le^Iicf) euer SDknn aufe §DÜanb mitgebracht?

»(Slficffclig ift ba§> Söeib, ba§> fDld)en 2)lann gefunbcn!

2}iein 2llter Subenbopf ^elt micft faft gleid) ben §unben,

295 (Sr ad^tet meiner nic^t, toenn er ben ganzen Xag
ajiit S3ranbtDein unb mit S3ter ben Siac^en füHen mag.

272 labet fte] B labet fic^ CD^ labet fic^ D^ labet fic^ E»
labet fie 'E/'E^F 274 Pfeiffer] B ^h^cx C—F 279 ge«

liegen] B gelief)en(!) C geliegen D'—

F

275. Peter Filtz auch Sat. 3 v. 104.

294. Subenbopf, auch Sat. 4 v. 216 — Das DWB gibt

nur ein Beispiel aus Stricker, Der deutsche Schlemmer (Magde-
burg 1 588 und aus Schottelius und erklärt es mit homo stupidus
= dude. Es ist aber Synonym von Hornemann (oben V. l&o),

Hahnrey (V. 14S), Breithut (V. 102), Kuckuk (Sat. 2, 120) und
wie Klenz, Deutsche Druckersprache 19ü0 S. 63 bemerkt, scheint

e§ nd. Ursprungs; dann findet es sich auch als 'Dudendop' neben
Hornemann zur Bezeichnung des Kornutus in den nd. Texten
der beiden ältesten Drncker-Depositionsspiele v.J. 1621 und
1655 (nach Klenz).



26 (I.) ®a§ 5]Soettfd^e f5rauens3t»nmer.

J^aS ift fem bcfte§ Xufin bi§ JDtber an bcn SJZor^en,

©ebenft ntd)t, tote er totl fein armeS Söeib üerforgen.

@ar feiten pflegt er mic^. Scbodöf e§ tft ju üiel,

300 ©ie pret nimmer auff, bie ^cbcr I)at i^r 3i«i-

9lad) bicfer fommt :^crüor ba§ 2Bcib öon einer Pfauen,

@ebo!^ren gu ber 5)ßrac^t, Iiocftmütig an3nf(^auen,

2!em ©Pinnen fpinnc feinb. 3ft ba[)in nur bebac^t,

S)a§ fie für aller 2BeIt bie fcf)6nfte fci) geadjt.

305 Sie ift anfel^nlid) i)od), Don prÄd^tigen ©eberben,

@Ietcö toie Slnbromadje, al§ §eftor üon ben ^ferben

dloä) nicf)t toar umbgcfd^Ieifft: toie für ber ganzen ©c^aar

2)e§ Slmagonen 23oIf§ ^entefitca toar.

[©.UJ ©ie I)att in allem Xi)nn gan^ fonbcrbare ©ittcn.

310 ©ie sie^t ben §al§ I)cröor. ©ie l)clt in aüen dritten

©etoiffe 2}iaafe unb 3aI)I. ®ie ©c^ultern, ba§ ©efid^t,

1)a§ öintert^eil, ber Saud^, ^at allc§ fein ©etoic^t.

2er 2JZunb ift firfd}enro^t, bie lilientoeiffe SÖangen

2)ät Purpur angema^It. 2)ie ftol^cn 5lugen prangen

315 2öte SSenu§ fd)6ncr ©tern bcn blauen §immel giert,

301 einer] einem B—F — das fem. ist niederdeutsch 309
^PentcfilcaJ BCD-D^E^ ^ßentefilea E^E» S^enteftlea F

301. Den neunten Typus T.'s das Pferd, ersetzt R.
durch den Pfau, benutzt aber doch zur Schilderung Züge
der Taubmannschen Schilderung des Pferdes, das R. nur ein-

mal (V. 33:3) erwähnt. Das Einzelne hat R. durch einander

geworfen, näheres bei Klenz S. 42 ff., der auch noch weiter

nlr den 'Pfau' auf Christoph Schellenberg (f 1576) verweist.

Von ihm zwei Bücher 'Epithalamia' z. T. gedruckt in Delitiae

poetarum Germanorum hnius superiorisque aevi illnstrium.

Pars V. . . . Francofurti 1612.

301 ff. Zu dieser Schilderung vgl. auch Lauremberg, 2.

Scherzged.: „Vom Allemodischer Kleder-Drachf.
•S03. fpinnefeinb: entspricht dem Taubmannschen fugitans

laboris (a. a. 0. v. 363). Der nämliche Ausdruck schon Al-
bertinus, Haufspolicey 1602 Bl. 57: ©pinncnfeinbt; Föns Lati-

nitatis 1653 p. 50: ©pinnenfeinb fe^n (Klenz Diss. S. 42 Anm.
74). Tscherning, Frülmg Nachdr. S. 302: „®§ toar iporatiu§

ben beiben fpinnefeinb".
305. Andromache: Juv. VI, 303; Ovid ars. am. II, 645

etc. — Penthesilea: Verg. Aen. I, 491: Ducit Amazonidnm
lunatis agmina peltis Penthesilea furens.
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(I.) 2)a§ $)Soetifciöe ^rauen=3tinnter. 27

SBenn ®r gu SDlitternad^t ben treuen 23u{)Ier ffii^rt

33tfe an ber ßieBften §aufe. ®er §alfe tft gan^ umbgeBen

SKit feinem frauffen §aar, al§ tote mit gölbnen SKeben.

3B03U nocö bicfe fommt, ba% aud) ber Letten '^xadQt

320 2)ie marmoriDeiffe §aut nocö angenehmer mac^t.

2)ie Di)ren, «Stirn unb Srruft, bie beiben §änbe funffeln

SSon 2lmetf)tftenglan^, 3iubinen unb Starbunfein,

Son @olb unb ®iamant. %oä) ift eg fe^r gemein,

®a^ bort ein 236f)mfd)er Säaur aucft teil bon Slbet feijn.

325 3" Kleiber S^euligfeit barf niemanb ii)X fi(^ gleichen,

(Sie loil ba^ jebermann foC i^rer ^oc^tieit toeic^en.

2Ba§ 2;eutid)Ianb neue§ ^at, iüa§ g-ranfreic^ le^t erbac^t,

S)a§ ift 3uerft für fte. Sie änbert itire 2;radit

i$aft alle 2)ionat=3ett. Sraud^t jebermann $)Serrüffen,

330 So toeife fie §aupt unb §aar mit 3o&eln au^äufd^müffen,

ßegt %lot unb S(^(et)er ju: 2öirb biefe§ nac^get^an.

So ftreut fie in ben SBinb ben aufegefammten SJla^n,

®kxä) toie ein geile§ Diofe. SBirb ba^ gemeine mieber.

So trÄgt fie einen §ut mit buntem Straufegefieber.

335 23alb ift fie gan^ üerfappt, balb geiget fie mit ßuft

®en aufgequoEen Sc^a^ ber offenbaren $8ruft.

23alb fc^nürt fie fidö be^enb, unb left ein §öl^(ein fd^nigen,

®amit fie unocrmarft ben formalen Seib fann fpißen.

Sefet I)at fie ftumpfe Sc^ue, halb fur^e Stiefel an,

340 Sefet einen langen diott, halb §ofen toie ein 2)iann.

319 biefe] CD biefeS D^—F 821 bie beiben] B bie beibe C
bie bet}be D-F 324 b6{)mfc6er] 236^mifcö B b6f)mcfcö C b6^=

mifd^ D—F 836 aufgequollen] B auffgequoUen C auffges

quDÜnen DiE^E^ aufgequoEnen D^E'F

325. vgl. Lauremberg III, 57: „S)e olbe 3fiielidöfeit".

332—26. anstössige Kleider Trachten bei Lauremberg
III, 61 ff. : „®e S3firger ^inber eben in fütdEer minen @al)n nu
al§ be »erlogene ^locfter Sßeginen. So balb be S36rger§ b6cöter

teuften, bat be Slbelifen gingen mit bloten SSrüften, mit blotem
§alfe, unb 9?6ggen i^alff nafeb" 2c.

332. Mahn. Die seltenere Masculinform zu dem häufi-

geren Fem. die Mähne vgl. der mane bei Lexer, mhd. Wb. I,

2023 und DW VI, 1461, wo aber obiger Beleg nicht gegeben.



28 (I.) 2)a§ Sßoetifcfie f5raucn=3ininier.

[6.12] 2Ba§ bie dlatuv üerfi^umt, luirb burd) bie Sunft erfefeet,

Sie flebet an§ @eftd)t, lüielool e§ unberlc^et,

(Sin jc^lrar^eS 5}JfIafterma!^I, bamit bcr inetffe Sd&ein

S;er ©c^nee0cleid}en §aiit mag offenbalirer fein.

345 Unb obgleid) 25enu§ felbft m6c^t if)rer ©d)6n:^cit ireid&en,

9iodö fd^i^mct [ie fid^ nic^t mit ^^-arben an3u[treicf)en,

Sie fdömÄIcrt, gleidöt, unb f^mär^t ber 2lugen bi'inne§ §aar,

®ie 5o:^e 2Senu§burg; braucht ^rafftmeel, (5i:)erflaar,

ginober, $erlenftaub, mit S3ergrot eingerfif)ret,

350 (Senff, (Spie^glafe, 2öeinftein=DeI, ba§ jarte §aut gebietet,

23i§ ha^ fie bon i^r felbft ba§ Urt^eil enblic^ fpric^t,

5luf biefer ganzen SBelt fet) il)rc§ gleichen nict)t.

3Ör ganzes Su^n ift nichts al§ nur mit 2BeibertDa:^ren

(5in groffeS (Selb öcrtf)un, mit bier unb fedifen faliren,

355 ®ann auff bie §0(^3eit gielin, bau gu (Scbattern fte^n,

%\ix atten fet}n geef)rt, ftir allen angefe^n,

^ur allen au^gcpu^t. SSer biefe§ fan ertragen,

S)er mag bon i)ol)tm ©lAf unb groffer SSoUuft fagen.

6in anber fomme burd), fo gut er immer fann.

360 (Sr fi\f)ret mie ein $rinj3 unb reitet mie ein 2?Jann.

®ie 5tdöte 't)at sule^t ben Uljrfprung bon ben 23ienen.

D feiig ift ber Wann, bem folcfteg ©lücE erfd)ienen

Unb aufeerfefien ift. (^-r Iiat bie gantje 2Belt

Unb tüoS fi(^ umb unb umb in il)ren ©renken Ijdt.

365 «Sie ift äuiueilen ernft, jcboc^ nid)t ftol^ bon §erfeen,

(Sie meife gu guter aJJaefe unb red)ter 3eit 3ii fdierfeen.

Sft brÄunlid), bocft nit fditear^, gart, boc^ fein tbäc^fen 58ilb,

Slnmutig, bod) nid)t geil, fier^^^afftig, boc^ nicf)t milb,

3n Kleibern fcftön unb rein, jebocf) nic^t gleid) ber Pfauen,

370 MüQ ifirc Siac^barinn nid)t gern ju Sanfe ^auen.

2;^ut ttiie ber ßiebfte ttiil, l^elt greunb' unb ©äfte tDOl,

344 ©d&neegelei($en §aut] (Sci)niiQkici)tooUtn=^aut BC ©d)nee=

gleich 2ßoaen=§aut D^ü^E (Sd)nee*gleid)=lDDEen §aut F 358
bon ijoljm] B I)ot)en C ^b^em D'—

F

366 2«aefel BC
fßlaa^ Dl— E3 2}kfe F 367 loäc^fen] toadjfern B-F
369 ber $)Sfauen] ben Ü]f. B— F — bgl. oben b. 301 370
nic^t gern ?,u »anfc ^auen] pr 93anf nid)t gerne ^. B jur

S3ancf nic^t g. I). C jur 23äncf n. g. ^. D* gur Sand n. g. 1^.

D»EF.



(I.) 2)a§ S)Soetifd}e |5rauen=3tomer. 29

©pcnbieret, inann fie tan, unb f^jaret, ioenn fie föl.

©.13] ©ie e^ret i^ren §errn unb @ot für aücn Singen,

Waq gern jur Stireren gel^n, banffagen, beten, fingen:

375 aSermeibet faul (SefditoÄ^, bie 5)ßeft ber (ärbarfeit,

®efft i^re§ 91edöften ©c^anb, ertoeffet feinen Streit,

©ie liebet 9ieinligfeit, ben Stufebunb aller @aben,

Unb bie infonber^eit ein flugeS ^cib fol tiaben.

^aü% Kammer, 2;tfcf)gefd)ier, bon ©ilber ober ©tein,

380 2)hi^ alles orbentlid), mufe alle§ fauber fct)n.

©ie fc^ont ber gdufte nic^t, :^ilfft il)rcn Wlann getoinnen,

SRei^t ba§ (Sefinbc gu, :^i[fft baffen, brauen, fpinnen,

2}ia(öt 23uttcr, fallet ein, reift einen guten %\i(i],

Unb fc^afft äu rechter 3cit InaS nieblic^S auf ben Xi^dj:

385 @ef)t irgenbiDO xt)x §err in traurigen ©ebanffen

(2Bie benn gemcinlicö oft fidö 9)hit)t unb Unmuts ganffen,

SSenng glei^ nic^t iibel gei^t), umbfAngt fie il}ren SJiann,

§er^t i^n mit ^anh unb ^hmb, unb fpric^t t^n freunblic^ an.

SBolan i^r iunge§ 5öolf, ha^ ^u bem ffiffcn Sieben

390 S)urdö ein berborgne§ ^^-cur toirb leic^tlic^ angetrieben,

S)a l^abt i:^r jtüe^mal bier. 6§ toelile, mer ba tan,

Sie befte bon ber ^a^i, unb fet) ein grci^erämann.

3c^ fage, leer ha tan. Sann bife 3U unterfdieiben,

3ft iebermanneg nic^t. ^n einer n^eiffcn Sret)ben

395 ßiegt oft ein f(^n)ar^e§ S^iefe. Snt fcl)önen SJiarmelftein

5?ann ein üerfaulteS 2la^ gar inol oerborgen fet)n.

3a, fpric^ftu, inaS für 23atl) ift I)ie benn anzulegen?

Stuf (Sot unb auff ba§ ©lüf fteljt atter 5ÖJenf(^en ©egcn.

395 ein fd^inar^eS] fc^ttiarfeer B—F gm fc^önen] ^n fd&önen
BC 3n fc^önem D'D'^EiE''* 3n fc^önen E^^F 897 23at^]

B—El Siatf) E^E^F

382. Beim Typus der Bienen steht E. dem Taubmann
freier gegenüber; vgl. aber hier T. 435: Famulas exercet . .

,

384. nieblii^ : hier in der älteren Bedeutung „SSerlangen,

£uft ertoedenb", „nieblidje ©peife" Luther; „nieblic^e ©peife =
anta edulia" Stieler i;}49; DWB 7, 717.

385 ff. vgl. Taubmann 443 ff. : Si sibi forte parum vir

amicus : et acrius angit Mentem animi curis etc. (Klenz S. 46).

397. J&atl) nd. 2)iafe nach Schröder; doch wohl= bäte
n. f. Dtußen, iöorteil.



30 (II). ®er Söort^eilige 33JangeI.

@ot tn'ü gebeten fet}n, ba§ @l6f w'xü fetjn gefitd&t

400 2}{it Urteil unb SSerftanb, nic^t auf bte fc^nelle f5lucf)t,

2öie Sllba toarb beritmbt in einem Spiel unb 9tennen,

Söer aE3ugeI)ling§ faufft, ber pflegt ba^ Wlaul p brennen.

®ocö mufe man in ber ^aijl ni($t gar gu forgltc^ fepn,

@in unbermutl)licf) @lfif trifft auc^ nid)t feiten ein.

[®. 14] 405 Man mufe nicf)t gar gu fd&arff ouff alle ßafter fprec^en,

Äein Äorn ift fonber Spelts, fein aJZenfd) lebt o^n ©ebredjen.

®§ fan ein f^efiler fepn üielleic^t an SBcib unb Mann,
®er beiben Sbeilen and) ju 9iu§e bienen fann.

§at btr ba§ @Iüf ben gar ben 9iöffen 3ugefel)ret,

410 llnb brm ber drgften 2lrt ben beftcn ^ern öere^ret,

(Sd^tDcig lieber, biftu fing unb glaube f^ft habet}

2)a^ beine @an§ ein <Bd)toan, bie ©au ein 23ienlein fe^.

[@.15] Joachim! Rachelü

Londinensis

Stnbere ©at^ra:

S)er 5ßort{)eiIige Tlanqü.

Q^kid) toie ein reiffeS Dbft mit füfe unb faur öermenget,

(So ift be§ 2)?enfc^en ßuft mit 23itterfeit gefprenget.

2ßer gern ben ^onig flaubt unb fd)&ne 3^ofen bricht,

SPhife leiben ba^ ber Sorn unb ba^ bic Siene ftid^t.

5 Unb mie ein treflicf) 23ilb nicf)t nad} bem Seben flel^et,

@§ fet) benn burd) bic tunft mit Sd)atten red)t er^6i)et,

So fan and) feine ßuft nod) f^-reub empfinblid) fe^n,

Sie \it) ben nad} ber Tlaa^ gemiltert burc^ bie 5ßein.

2öic fan be§ aiJeufdien §er3 boc^ gr^ffer ßuft empftnben,

10 2ll§ 2lmor§ fitffe @lut, toenn §erljen fic^ berbinben,

3n 3mepen ein§ gu fei)n? dlod) ficf)t man in ber Xf^at,

2)afe biefer §ontgfeim auc^ etmaS ©allen :^at.

^d) meife, efe foßen mir ber 2Bar^eit Seifall geben

Sludö bie nad) if)ren 2Bunbfd) in 2Senu§ D^eid^e leben,

402 faufft] frt^t BCDi frift D^ frifet EF
Ueberfd)rift tüie A and) BC Slnbere Sot^ra 2C. DE Slnbere

Satire F 11 fid)t] fiel)t B—

F



(II.) 3ier SBort^eüige 2}kngel. 31

15 2)afe if)re füffe @Iut nid^t tool gu brennen pflegt,

2Bo 9Jetb, @efaf)r unb ?^-urrf)t, nic^t Strof) nnb ^olfe gutrdgt.

2)tan finbet aber S^olf, ba§ feinem guten trauet,

'^a§ an ben SRofen nichts al§ nur ben Stachel fcf)auet;

©in SSoIf ba^ aud) üerflurfit ber Sonnen :^elle§ 2tcöt,

20 3mfal( fie ettoaS ^ei§ ben tollen Sregen ftt(f)t.

G'in llng[üf)eltg§ Sßolf, ba§ man mit fy^eub unb Sachen

^an traurig uub bertübt, mit ©ingen meinenb madjtn.

Sagt jemanb: ßaft un§ ge^u fpagiren in ben SSalb,

2)ie SBonung aller Qkv, ber Sltjmpi^en 2lufentf)alt:

5
j^g-i 25 9lein, fprid)t er, folc^e fiuft lüiü ic^ fo t^cur nicfit fauffen,

3c^ fan mic^ matt unb mfib in meinem §aufe lauffen.

ij^rftu bie 9lacf)tigar? 2öie lieblich ic^lÄgt fie an?

3öa§ gilt§, ob unfer §aan nic^t beffer freien fan.

<Bo laft un§ luftig fet)n, unb nad) bem Spielmann fcftiffen:

30 ®abor, fpric^t er, la§ ic^ bie (Sc^ul) unb ©tiefet fliffen.

Wan fage, ma§ man teil, man :^at e§ feinen 'Sanf,

®r ftreffet aüt üier f)in auf bie ßuberbanf.

©in fold)er ©ffig=^rug ift $}}ofibipp gemefen,

S)er nid)t§ aufe alter ßuft al§ Unluft bat gelefen.

35 3" Seuten toolt' er nicbt: efe fclime balb ein Streit:

3u §aufe toel)r' er auc^ üon Sorgen nicbt befreit:

S;er gel^bau l)ahe Wti): bem SJker fei) ni(f)t ju trauen:

2;urd^ ben gerri^nen §ut unb lehren Seutel fc^auen,

Se^ aucft nur Settelmerf: dld)m' er ein SBeib in§ §aufe,

40 So ftiefe er 2)Janne§ 9iec^t unb alle ^^reöfieit aufe.

^d) lobe älietrobor unb feinen Sinn für allen,

20. 23regen n, aber nd. allg. m: ©e^^im vgl. Sat. 8 v. 44.

32. ßuberbanf : ßotterbett; im DW nicht.

33. SPofibipp und 2}ietrobor.— Dem Pessimisten Posidipp
werden 5 Distichen zugeschrieben, zu denen Metrodor 5 Gegen-
distichen verfasste. Die Dichtungen des P. stammen aus der
Anthologie des Stobäus T. 1 XCVIII, woher auch die Jamben
des Semonides stammen. Da nun Buchanan die Jamben des
Semonides ins Lateinische übersetzte, und ebenfalls den Po-
sidipp und den Metrodor erwähnt, so folgerte Berendes S. 6 f.,

da Rachel den Buchanan nennt, u. a. aus dieser Stelle, Rachel
habe Buchanans Uebersetzung des Semonides bei dieser Stelle

vorgeschwebt. Diese Vermutung weist Klenz S. 19 f. stich-

haltig zurück.



32 (II.) ®er SBort^eiltge 2Rangel.

2;er lefi it)m 236)' unb @ut, alfe tote e§ fommt, gefallen.

Scö barf tool tneiter ge^n, unb fagen ba§ babe^,

®afe auc^ ber 2)iangel felbft nid^t o'i)m 2SortI)eü fe^.

45 Scö ttJÜ mit feiner Sift nodö ^""ft bie f^etiler beffen:

Stein JDZarmor ift fo h^eife, er I)at tnol einen f^Ieffen.

Sßenn ß'Qntljia fid) jeigt in i^rem bellen Sic^t,

So ift ifir lieEer Greife ol)n allem Xunffel nic^t.

%k ©dö^ni^cit, n)o fte ift, fommt leibent mol ju })affe,

50 @fe liebe mic^ mein ^-einb, iDofern ic^ ©dö&n^eit :^affe.

2)od) fe^e, bafe ein SBeib öon 2lnfel)n ^».^felig fei),

Dh^ gleid) ben Slugen fdimer^t, ift boö) ein ©löf bähet).

6§ tt)irb fein frembt ©efidit fic^ balb an fie öergoffen,

@ie mag in ftitler SKul) auc^ ol^ne §ütern fc^laffen.

55 ^ein $Pari§ fielt il)r nad^, fein föiitenber Sarquin:

S^r 3Jienelau§ mag gctroft tion §auffe giel^n,

[©.17] 23eriil)mte @cl)6nl)cit mirb giuar o^^ne ©cf)ulb gefunben,

S)ocö ift fie mit ©cfa^r fel)r biel nnb offt berbunben:

Umb bicfe toafnct fid) fein ganjscS ®riecf)enlanb,

60 Um i^retmißen gel)t fein Slion in 23ranb.

Sft beine ßiebfte rci^? ©ic machet bicö jum @rabcn.

2lu^ einem falten ©tnrm in fo gctoünbfditen §aben

©0 bl6^li^ angcfc^ifft, in einem Slugenbliff

©0 mol gefegnet fei)n, ift ein fel^am ©elfiff.

65 3ft fie benn arm gcnung, unb bu fannft fie beraten,

2Sol bir! $Du ^aft e§ gut. ®ie S^aler unb ®ufaten

©tnb nü^ltcö angelegt, bagegen ift bie Jöraut

49 leibent] BCD^D^E' munber WE^ leibent F. — Schröder än-

dert willkürlich in „^ebem" 54 §fitern] §üter B—

F

64 ift ein fel^am @el6ff] ba§ ift ein felfeam ©lüff B @l6cf C
felfea^m ©lud D^D^E ein fcltfam @lüd F

4^- leibent eig. 'beim Leiden Christi', dann 'fürwahr';

vgl. auch Rist, Friedejauchzendes Deutschland. 2. Zwischen-
spiel; Fehlt in DW.

55. Die Lucretiafabel (vgl. auch Sat. VI v. 639) hatte

auch Pet. Lauremberg in seiner Acerra philologica 1640 S. 265flF.

nach Livius erzählt; ebenso Joh. Pet. Titz in einem epischen

Gedicht 'Lucretia' Dantzig. o. J. (zw. 1642 u. 1647). Titzens

'Poetisches Frauenzimmer' 1647 ist wie Klenz a. a. 0. S. 47flf.

zeigt, auch von Einfluss auf R.'s erste Satire gewesen.
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2Jltt allen Kleibern bein, unb mit ber ganzen §aut.

2ÖD (SJut unb @elb gebri^t, ba left ficö '2)emut finbcn,

70 2)u trirft fte bir gu ®ienft ge!^orfamIicö berbinben.

2)cr JReidötum achtet nic^t, tote 'i)oä) man i^n beref)rt,

(Sib biefer nur ein S3rot, fie ^elt e§ efirentoert,

S)a§ ©ut pflegt mannigmal ben ftol^en 3JJut p fd^^rfen

Unb offtmaI§ bitterlich bem 2Jtanne borgutoerffen.

75 21II toa§ bu t)aft ift mein: buri^ mic^ biftu ein Biaxin:

^d) lobe bie, fo bife nid^t fagen toi( noc!^ fann.

®te f^rontme rö^mt fic^ felbft, unb ha§i mit ftille fd^toeigen:

(Sie left üon ii^rem X^un bie Sugenb felber geugen.

2ßie aber, toenn fie fcftarf unb beiffig ift gefinnt?

80 Sld^I folc^er ßaugen l^eilt ben aöenSrgften @rinb.

3cö I)abe tool gefel^n nid)t o^^ne ^urc^t nnb fc^toi^en,

S)cm auf ein einig§ SBort Sturm, §agel, S^onner, 231ißcn

2lufe einem 2}lunbe fu!^r. SSer i:^n bon fernen f)er

9Zur überjtoerg anfac^, ber bradEit i:^n in§ @etoe!^r.

85 <So balb bie 23enu§ i^n mit gölbnen 2iebe§ftriffen

9lur angefd)nüret f)at, er toufte fidö ju büffen:

6r folgte toie ein ©döaff. 3«^ fprad^: ift ba^ ber SÖIann,

®er niemanb toa§ öerfcötoieg, unb nun nic^t fpreisen fan?

5.18] 9iidöt, ha^ er furcfjtfam toef)r, gu fe^en feine§ gleicfien:

90 ^Jlid^t ba^ er feinem t^einb ein §aarbreit folte meieren;

^Jiein, fonbern toenn bk ^rau ein ernfteS 2B6rtIein fprad),

S)ie S^mQt toar berldi^mt, bie §dnbe matt unb fc^toac^.

21I§ ^ri^ toar unbetoeibt, er toar öon frifd^en ©innen,

@r ging nidE)t in ben Krug, er too^nte gar barinnen.

95 ©in @ölben toar f^m nic^tg, ein St^aler eben üiel,

®g giengen gtoan^ig burd) in einem Kartenfpiel.

^Jiidöt lange ^dt barnad), burc^ Sijflen unb burd^ S'iafdöen,

SSerftritte fidE) mein "^xx^ an einer neuen 2;afcöen.

®er Kauf toar balb gemai^t. ©§ fam ein SSeib in§ §aufe,

100 Söein, 23ier, Karnüffel, Srumf unb i^unbert ein§ toar aufe.

80 folcfter] folc^e BCDEF 82 einigS] einig BCDEF 84
anfadi] anfa^ BCDEiF anfal^'E^E» 88 nic^t] nitBC nid)t

DEF 97 ß6fflen= liebeln vgl. DW VI, 1125 98 2afd)e

:

t^rauenjimmer.

100. Karniffel, ein im 15/16. Jahrhundert sehr ver-

breitetes Kartenspiel. §unbertein§: ebenfalls ein Kartenspiel,

J. Rachelii. Teutscbe Satyrische Gedichte. 3



34 (II.) ^er Sßortfictiige aJIatigel.

Äofcnt inarb eingefdienft: %x\i^ ^atte webet ©fauBen

^oä) ©elb im Seutel mef)r. ®er ©analer mit bcr Rauben

9km atte§ tool in Slc^t. S)oclö 9^6 fie inSgemein

3öm einen i?rcu^cr :|inn jum 2Jiorgcn=S3ranteiüein.

105 2}a§ alle§ ging nod^ ^in, m6(j&t jcmanb loiebcrfjjrecfjen,

dlnv eine (Sorge teil mir §aupt unb §er^ jerbredien.

2Bie, menn ba§ fd^fene 23ilb 5)iana bet) ber 9Zacöt

®en 3}knn gum §irfd)enfüpf toie bcn 5lfteon mad^t?

2öa§ fan au^ Slbcrglaub unb ©d^toikmut nid^t entfielen?

110 2Ber \)at boä) einen Tlann mit §ßrncrn je gefeiten?

3timmftu für 2öa^r:^eit an ein ^ffentlic^ @cbi(f)t?

2Ba§ 9Iafo sierlid) leugt, ba§i glaubt er felber nid)t.

SBarum left bu bir aucö nic^t au^ bie Slrmel biegen,

®af3 @6tter Ddifen fet)n, unb ba^ bie ^ferbe fliegen'^

115 ©§ ift fein §orne=2}tann in biefer ganzen 2öelt,

SUB ber fein SJeufc&e§ 3Betb für nebcngÄngig ^elt;

®er alle Sritte ge^It: ber faum bem SBeibe trauet,

®a^ i^r ein alter 93Jann red)t in§ @efi(^te fd^auet.

SBer felbft fet;n eigen §au§ bringt in ein b6fe ©efd^ret),

120 (Sin fol^cr 9lar ift mc^rt, ba'^ er ein tuffuf fei).

nach Schröder jetzt noch gespielt. Titel der Streitschrift des
Cyr. Spangenberg wider die Bulle des Papstes Pias IV. (von

1.560) „SBiber bie »6fen ©iben ing SeuffelS itarn6ffclft)ie[" 1562.

Über das Spiel eingehender Johs. Voigt in Räumers Hist.

Taschenbuch IX (1838) S. 402fif.

101. Slofcnt: Dünnbier vgl. auch Hans Sachs Schwanke
(ed. Goetze- Drescher) Nr. 826: 'Bnb fprad), mein man, mie
ba§ ic3unber mier 2)fuefen trincEen falrrcn coüent SSor guet t)am=

burgif^ pier'.

115. Vgl. I, 180.

120. In dieser Bedeutung als .<ga^nret) schon seit dem
16. Jahrhundert. Zu den Belegen des DW vgl. noch Casp.

Abels auserlesene Satyrische Gedichte 1714 S. 212: „2Öie

merbet ^i)X (Sucö freuen SBenn §irfcö unb 9teiö fid) toirb Dor
(Surer Sh'one fdjeuen Unb mcnn ber ©nd'gud (knd) bei ©urcm
9iamcn ruft". Dazu Hofmannswaldau und anderer Gedichte
Teil VI. Leipzig 1731. S. 70: „2ln einen §al)nret). ®en23ogc(
fann unb foU man an ben j^ebern fennen: SJiarinI ®u bift

nun aucb mit t^ei^ern auSgegiert; 2öa§ merb ic^ bemnad) bid)

üor einen S^ogel nennen? Wdd) beud^t, ber ©ucEgud ift, bcr

2)ir in§ fcbilb gebührt". — Zur Entstehung der Bedeutung:
Warnung des gefährdeten Ehemannes vor dem „Kuckuk" oder
Spott: „2)u l)aft einen ^ufuf in beinern §aufe", vgl.DWV, 2520.



(IL) 2)er SSort^eilige JWangel. 35

lOJ 'Slod) tneiter fmbet ftcft ein unbefugtes klagen,

Xafe ntand&e fd^U^ppifcf) ge^' unb faum in tiierge^n Sagen

2;ie Stuben einmal fc^r', unb ba^ fie ^eimlic^ nafd^',

llnb bafe fie faum im ^ai)x ben fcfttoar^en f^reffer toafcö'.

125 3ft biefe§ alTeg )xiai)x, fo muftu auc^ gebencfen,

2Sag fie nid^t äierlic^ ^elt, ba§ teil fie nic^t tierfcf)enffen.

Xit nur ben ganzen 2;ag fic^ ffir bem ©piegel pu^t,

Unb tSglic^ ©ontag fpielt, unb allen Siacftbarn trugt,

Xie fuc^t, tc^ ttei^ nit ma». dlod) ^at e§ melir ©ebrec^en,

130 2;arauf ein neibifc^ 2Jlaul fe^r ^bniidj loei^ 3U fprec^en,

Sie 3iittgfrau :^elt ficft lool, fie tf)ut fic^ gnung i^erfftr:

Sie fifeet tool ju Xifc^, ftet)t gerne bor ber Xüf)v.

2^agegen mag fie nicf)t sum marmen 3Baffer greiften,

yioä) in ber Socken ftef)n unb einen §afen ftreiffen:

135 9töf)rt feinen 2;6pfen an, foc^t meber @rög nod) i^raut,

Xer (SJrduel fommt i^r an, menn fie ein (Spinnrab fc^aut.

2Bo fc^reibt ßtifurguS benn, unb 9}iofe§ mit bem Steffen,

Safe eine §aufefrau nur fol Sraat unb S'inger leffen'^

Safe man ein efirlic^ SBeib fol binben an ben §ert,

140 Sa Slfd) unb (St)mer fleugt? Ser Wlann ift fc^eltenS mert,

Ser feines §aufe§ 6-l)r tote eine Sicnftmagb fcf)äget,

Unb mieberumb bit TlaQb an ftat ber {grauen feget,

(Jin e^rlicö §aufeiDirtinn' ^at benn genung beftelt,

aSenn fie nur il)r ©efinb in ftcter Slrbeit f)elt.

145 SBie feiig ift ber 2}Jann, ber feinen Sinn fan lenffen,

2Sie e§ bie 9lot erforfc^t. ^ein Unfal fan i^n fränffen.

Safe mancher greint unb flagt, unb mac^t mit Ungebult,

3l)m felbft bog Seben fau(e)r, befe f)at er feiber Scfiulb.

2ßer ni^te§ iiiiberliclö§ mag fl^ren ober fe^en,

150 Ser mag bei) guter 3eit ^i" P ^en 2.Utem geilen.

So mad)tig ift fein l^örft, fo jart ift fein St)rann,

@r mufe §um 6fftern fefm, ma§ er nic^t Anbern fann.

5.20] Ser l)ßcf)fte, beffen Wla<i)t unenblic^ toeit fic^ ftreffet,

131 gnung] BC gnug D^ gnung D^ gnug EF 133 jum
»armen] gum falten BCDEF 143 genung] B genug
CDEF

151. gart= gart befaitet, empfinblic^ vgl Sat. 6 v. S7. —
Schröder ändert gegen aUe Drucke wiUkürlich „jart" in „l)art".

3*



36 (III.) 2)te getDÖnfdöte ^aufemutter.

^cr §tmmel, ®rb unb 2JZccr mit 23ltfe unb Sonner fc^reffct,

155 ©tcl^t offt alfe fe^' er nid^t: fc^retbt faum nur 3 für neun,

2)te pd^fle SBcife:^eit mufe ber 2:f)or:^eit 33ormunb feijn.

3ulc^t erfenne bod) ben (Sd)aU in beinern ßetbc,

Unb, toit bü bir üer^eigfl, »erzeig auc^ beinern SSeibe,

(So :^at ber Slrieg ein 2o(i), ber ©treit ift bei:)getegt;

160 tein 2)teffer ober SJoIcö ift, ber fic^ feinblict) regt.

'2)euc^t aber bir, bu fe^ft gan^ lebig aller @6nben,

^ein Xabel fei) an bir, fein 2}JangeI nid^t ju finben,

(So tu!^ bom Sfliefetour^ nur einen guten Xrunf,

®cnn beiner 2;t)or:^eit finb nic^t fieben Söeiber gnung.

[©.21] Joachimi Rachelü

Londinensis

dritte ©ati)ra:

'^it gelüünfcfite §aufemutter.

Sfßer mit bem erften Spiefe I)at lang genung gerennet,

Unb enblid) nun fi(Jö felbft unb feine 2:f)orf)eit fennct,

2Ber Diermai^l ungefe^^r erreichet fieben ^ai)v,

®er fudö ein eignet ?left, unb nel)me fkiffig maf)r,

5 3öa§ feinem 33ette bient. S)ie ^Jjjjilomela finget,

SBann un§ ber fü^Ie 2en^ bie erften 23Iumen Bringet.

Sie lebt in ^^-nMigfeit, fleugt luftig I)in unb ^er,

SUfe toann fein SSogelftriff, nD(^ ^a\^ nod) Sperber toetir,

158 üergeigfl, bergeig] bergei^ft, berget:^ B alle ff. 163 2;runf

:

gnung] B Srund : gnung CDE^ genug E"^ gnung E^F

itberfd)rift: A] BC 2)ritte Satljra 2C. DE dritte Satijre F
1 genung] BC genug DE genung F

163. Horaz: Sat. II, 3, 82:

'Danda est ellebori multo pars maxima avaris

:

Nescio an Anticyram ratio Ulis destinet omnem'.
Horaz: Epist. II, 2, 137:

Expulit elleboro morbum bilemque roeraco. Persius

IV, Ifi: Desinis, Anticyras melior sorbere meracas. — Also

der Nieszwurz als Heilmittel, die Pflanze wuchs hauptsächlich

bei Anticyra, einer Stadt in Phocis.



(III.) Xie getoünfc^te §aufemutter. 37

2öenn aber nun bo§ £iccf)t ber ©onnen f)6f)er ftetget,

10 Der 2en^ gibt gute Diai^t, unb Sere§ fcfion fidö geiget,

©0 tft ber ^rülingSsSan^, bte ßuft, ba§i ©ingen aufe,

©ie trdgt ein ©trauc^Iein ^u, unb baut i^r f[etne§ §au^,

©ie legt gu redjter 3cit, fie :^effet tf)re 3ungcn,

©ie fpeift unb ncfiret fie: ba wirb nid^t met)r gelungen.

15 Äein 2Binb= noc^ ©eitcnfpiel, fein föffcr ßautenflang

(Srniefft ba§ erfte Sieb, ber 3ugenb ßuftgefang.

©0 ^at ein jeg(id^§ ®tng gctoiffe ^tit unb ©itten.

2!ie Sugei^b ge^et frei) mit unbebac^ten ©d&ritten,

SBo^in bie ßuft fie treibt, unb weil bte Sflaferet)

20 Sen alten inaljr gemein, fo ftel)t§ ben jungen fre^,

2öie mand^cr fcf)ieffen teil, ber mit ber 2et)menftangen,

2Bo nid^t ani^o gef)t, bod) üovmaijl^ ift gegangen.

5.22] 2;ritt aber mit ber 3eit ba§ mhnüdj Sllter an,

©0 mufe ber ^Älbertanj fet)n gdn^Iid) abgetr)an,

25 SSoäu nic^t beffer bient, al§ flfiglic^ umbgefc^auet

dladj ein üernünfftig 3Beib, fein eigen ^aii^ gebauet,

2;en eignen §eert öerforgt. Sßenn foIc^eS ift getf)an,

Sa toirb ber i^albe Tltn'id) ein öollenfomner 2)lann,

SSeüorab, too bie SSaljl ift glüflid) aufegefc^lagen.

30 Unb Ujeil bu, D mein ^^reunb, midi Jjflegft fo offt ju fragen

2Bie meine§ Urt^elS fol ein 2Beib befdjaffen fei)n,

©0 fag id^ bir 3U ®ienft au^trüftid^, toaS id& mein,

©in Söeib fei) ed)t poor, unb elirlic^ timt ©eblute,

@ot§förct)tig, tugenbreid) unb fittfam bon @emött)e,

35 ©in SBeib, baSi i^rem 2JJann' an ©taub unb (^ut ift gleidö,

?flid)i pri'iditig, nit gu fc^Iedit, nit arm, aucö nid^t ju reid^.

•
^liidit aisu ^Ä^Iidö, fd^&n, jebodi gefunb üon ßeibe,

2;a§ an bem ©piegel nic^t ben ganzen Sag bertreibe,

13 Reffet] beffet B bedd CDEF 25 nic^t beffer] BCDE
nid)t§ F 35 it)rem 2JJann] BCDi i:^ren D« il)rem E' ibren
E«E=*F

15. 2ßint) : vgl. A. Gryphius Sonette IV, 1 , 3 : „"3)er fanfte
SQ3inb ertoad)t llnb reist ba§ f5i'eberüoIf, ben neuen Sag p
grfifeen".

24. ^dlbertan^ : auSgelaffener Xan^ vgl. auch Lauremberg
IV, 278: „21I§ ein a^ort in einem ^alberbanfe".



38 (III.) 2)ie getoünfd^te ^au^mutter.

9Iidöt algu iüctfe nod) fcf)lDart5, nicöt mager, ntc^t ju fett,

40 Siid^t lüic ein S5?et^en!IunHi, nid)t toie ein (Dielenbrett.

(Sin SöeiB, ba§) halb ben Sinn be§ S)knne§ lernet fenncn,

a^erfucftt nid)t an bie 2Banb mit ftciffem ^oljf gu rennen,

2)a§ nid&t in fdinaubcn ge!^t nnb mie ein ßeu ficftt an^,

23ringt gleid^ ber SJtann gur 3eit il)r einen @aft in§ $)flnf5.

[(S.23] 45 (Fin Söeib, bo§ mit 3.U'rftanb fan geben nnb erfparen,

llnb iDcife ber Süic^en (Srnnb in il)ren erften 3al)ren,

©in 2ßeib, ba§ mit ber %an\t ben 2}Ugben seiget an,

3JJa§ irgcnb fpÄt nnb frü^' im §aufe bient getl)an.

(Sin SBeib, ba§ 2öoI nnb i5'lad)§ öon Äinbl^eit an Oerfteliet,

50 Ser nit öom Xcuffel bräumt, menn fie ein dtab nmbbrel^et,

(Sin SBeib, ba§> tvxi^xQ ift unb Ijelt bod) iüei^Iic!^ ein,

S)a§ nid)t in 2)?ann§ (Semerb bem Tlann 3u fing mit fe^n.

©in 2Beib, ba§ nit ba^eim Hon ßoot unb 2}JiftIacf) ftinffet,

Unb auff ber (Raffen gel;t, mie eine Sraut gefc^minffet.

55 C^-in äßeib, ba§ forglid) ift nnb :^at ein fcbarf (Seficf)!,

2(uf ficl^ felbft unb if)r ^aufe unb auf bm Stad^barn nic^t.

(Sin 2ßeib, ba§i mit SSernunfft fid) in bie Qeit lan fc^iffen,

Unb ba§, im faC e§ fturmt, fan meieren ober büffen.

S;a§ if)ren toelirten §errn ni^l fäfirt mit fc^nauben an,

60 Smfflü fr i^ber 'Surft I)at einen S^runf geti^an.

(Sin SSeib, ba§ all i^r Seib mit ©anfftmut fan ertragen,

9cicöt geltet Qaii^ bet) ^^an^ in allen ©äffen flogen:

Xa§ liber il)ren 2)Zann, imfati er ma§ berbricf)t,

dl\d)t bet) ©ebattern ^lagt, anä) hctj ber WlntUx nid}t.

65 (Sin SÖeib, ba§ umb ben §ut ftd) gar nic^t mag bemühen,

dlodi iiber if)ren 5ßel^ bie §ofen anguäiefien.

©in 2öcib, ba§i i^r (Sefinb fein ernft unb erbar fielt,

S)oc^ gegen if)ren 3?lann fid) untertf)Änig ftelt.

©in SSeib, ba^ fid) nid)t fc^Ämt gu mafdjen ober baffen,

70 Stielet fieben anber' I)clt, bie fünftlidö an fid) paffen.

42 nid}t] nit BC nid)t DEF 43 Seu] ßem B 2öm CDEF
48 bient getrau] BCDEF 53 2}HftIac^] 2)iiftlacf BC
a«ifelad D'— Estetacf F 70 paffen] smaffen B ätoacfen

CDEF

48. bient getrau ; vgl. Sat. VIII v. 467.



(III.) Xk getoönfc^te ^aufemutter. 39

2;tetDeiI bie gute f^-rau Bej'uc^t bcn 5(benbfc^mau§,

SJctt öoKeTT Sannen ge:^n, Balb üorn, Ba(b f)inten aufe.

C5in SBctb, ba§ jebermann mit fyreutt^^i<ifctt empfanget,

S^DCÖ t{)re§ §er^en ßuft an feinen grcmbben I)enget.

75 ©m 2Beib, ba§ niemals toivb auff b6fen «Sinn gebracht,

2Ue trenn ein fc^anblic^ 2}iaul [ie bl6b unb fc^amrot mad^t.

(Sin 2Eeib, ba§ nic^t t^r (Selb auf (auter 5?unbic^aft leget,

Unb aüe§ ttiiffen wit, inaS in ber Statt ficf) reget.

Gin SSeib, ba§i nic^t regiert dlati), Sirenen unb ©emein,

80 Sa§ lieber üod) gu^auf al§ Saurier tounbic^t ju fel)n;

©in Söeib, ba§ nit ba^^eim faum ^atb fic^ fatt teil freffen,

Stuf ha^ bie neue Srac^t an il)r nid^t fei) üergeffen;

©in Söeib, ba^ Dieinlicftfeit ^elt für bie befte 5)3racf)t

5^a§ 3ud)t unb üugenb me^r al§ @elb unb ^4>erlen ac^t.

85 ©in SSeib, ba§> giemlic^ frü^ ba§> Solf gur Strbeit jaget,

llnb e^' nac^ §abermann al§ nac^ bem 23ranntttiein fraget;

@.24] ©in 2Beib, ba§> it)r (Sefinb nic^t allsu farglic^ fpeift,

Hub ouf ben gtorffifd) nic^t nur lauter 23affer geuft.

©in Söeib, ba§ nad) ber S^unft ben 23efem toeiß su fiit)ren,

90 Itnb, ttienn fie fegen teil, erft fegt für i:^rer 2:f)üren.

Sie mit ber Dfladibarfd^afft in Sieb unb ^rieben ftef)t,

5)Dcö feiten aufe bem S'^aii^, unb offt 3ur Äirc^en gef)t.

©in SBeib, ber ©rbarfeit för aller Söelt gefliffen,

Sa§ alle Xugenb ^at, boc^ fold)e§ nic^t mit toiffen,

95 ©in Söeib, ba§> fittfam ge^^t, fic^ ftiHer guc^t befleift,

P'
Unb umb bie 9iarrenfapp' unb 33ortritt fic^ nic^t reift,

©in Söeib, ba§ feine ßuft gu b6fer £uft entsünbet,

Sa§ i^re§ §ergen SBunfc^ in iljrem §aufe finbet,

©in Söeib, ba§ auf ber SBelt nichts me^r ergeben fan,

95 A: fattfam] BC fattfafim DE^ fittfa^ut E^E^ fittfam F
98 §er^en SSunfrf)] BC §er^en§ DEF 99 nic^tg] nic^t

BCDE'E2 nichts E^ nic^t F.

S7. §ab ermann, nicht Hafergrütze wie Schröder und auch
Sanders Wübch. meinen, sondern ein weitverbreitetes Gebet-
buch (vgl. DW IV, 83) nach seinem Verfasser Job. Habennann
geb. 1520 zu Eger, gest. als Superintendent zu Zeitz 1590.
DW. führt obigen Beleg aus Rachel und einen aus Schuppius
an, folgende Beispiele verdanke ich Herrn Dr. Klenz : Corvinus,
Reifere Früchte der Poesie 1720 S. 330, wo es von einer Frau



40 (IV.) 2^ic ^tnber»3uc^t.

100 3H§ ©Ott, fein ^eiltg§ SSort, bic Sugenb unb i^r 2Kann.

©lücficlig tft ber 2}knfc^, bem folc^er Bd)a^ befeueret,

Unb wo btr, C mein ^reunb, btfe SJiuftcr ift getoel^ret,

Xa§ eben auf ein §aar in allem I)elt ben ®tic^,

©0 ^aftu beffer ©löcf al§ ^eter f^ilfe unb 34

[<2.2ö] Joachimi Rachelii

Londiaensis

Stierte ©at^ra:

S)ic ttnber=3uc^t.

3Ba§ tDiber Sugenb lauft unb bie SSernunft fann flraffen,

Xa§i fel)n bie Sungen erft üon i^ren alten 5(ffen.

§at gri^ bic Äarten lieb, ba^ Äinb toei§ in§gemcin,

aöa§ 8d)uppen, Diauten, SIee, iDa§ 5ßapft unb t6nig fe^n.

5 SJerfeliret $lJolu§ gern, ift fing in aEen Xütten,

Joachimi Rachelii] BC fe^lt DEF A: S)ritte (!) @ati)raj
SBierbte <Batt>xa BC 23ierbte Satyra D'D^E SSierbte (Satt)re F
i ©c^uppenj Schoppen BCDEF. — tlee] BC tieeb' D»—E^
Älee F.

heisst, dass sie „öiel e^er ben Dbman al§ £>a5ermann eriBifc^t"

;

R. J. Weber (t 1832) Democrit 7.0rig.-Ausg. v. J. 18(52: III, 336.
IV, 27 Habermännle; V, 37 Habermännchen.

104. Vgl. Sat. I V. 275.

1 flf. Die Satire ist im wesentlichen nach der vierzehnten
des Juvenal gedichtet, doch hat hier R., anders wie bei der
fünften, die blosse Uebersetznng bietet, ins christliche moder-
nisiert. Vgl. R.'s eigenes Geständnis Vorr. Siehe bei Berende»
S. 14 ff.; Klenz S. 1.

4. Schuppen, Stauten, S^Iee, Ansdrücke des Kartenspiels-
tmd zwar ist Schnppen Grün, auch Gras (bayr.) genannt =^

pique der franz. Karte; Rauten, von der gleichseitig schief-

winkligen Form =; carrean, im deutschen 'Schellen'; Klee
= dem frz. trefle (d. i. Klee, daher 'Treff') entspricht den
Eicheln im deutschen — Nach DW V, 1062 braucht Klee
Fischart Kloster 10,920 neben Eicheln, Schellen, Herz (rot),

also für grün. Die Form 'Kleebe', welche D' (lßS6 Bremen)
zuerst hat (s. oben) ist eine Annäherung ans nd. Klever.

•5. Verkehren, eine Art Brettspiel, vgl. Fleming, Sonette
III, 52, V. 4.
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Itnb fneipt bie 2BürffeI hjol, bag tinb fptelt mit ben 23rüffen.

2Be(cf) 5?tnb getoei^net ftc^ I)ernacö 3um grünen .^raut,

2)o§ nichts al§ 9fleffertoetn unb 2öilbgebraten§ fc^aut:

®a§ Don bem 2Sater ftc^t, tote er bie «Sdönelfen fc^Ung[e]t,

10 ®ie ©pargen l^alh abbeift, ben (©t6er 3U Sifd)e bringet,

2lrtfcf)o!fen »(ötter flaubt, ba§> ©trauften^irn ( ! ) serbric^t,

2)ie Ä'arpengunge fu($t, bie ro^en Sluftern ftic^t?

SBie fan hoii) 9iuti(u§ bie ßnaben ©anfftmut^ lehren,

2)er feinen ßautenflang nod^ ©piel fo gern mag f)6ren,

15 51I§ ber Sarbatfdjen ©tretet): ber für ©irenen preift,

©0 offt man auf ben Änec^t alfe ioie ein §enffer fcömeift?

Siecht ein 2tntip^atc§ bem jittrenben ©efinbe,

®er niemals fr&lic^ ift, al§ menn er nur gefc^minbe

®ie ^'Oltcr bringen fict)t: ber nie fein einigS 2Bort

20 2tIB nur mit §agel, 23Iiö unb 2)onner bringet fort,

©olt' aller 2lugen ßuft, bie Suüan aufe 2)Zeiffen,

^Mt 9ted)t fetjn unge^aubt unb fo lang 3ungfrau Ijeiffen,

i[©.26] ®ie Don 3e{)n 3ai:)i"en an, bei Sag' unb fpäter 9fac^t,

[

S)em 23ul)ler einen 23rteff bon iljrer SJJutter bra^t?

25 ©0 ge^t c§ bon Sktur. Xa§ S36flein folgt bem stammen,.

®er 2lpfel fällt nid;t Jocit gemeinlid) bon bem ©tammen.

2)er ä)tutter Slbri^ ift bie Soditer tn§ gemein:

6 23r6ffen] B »röcfen C Briefen D^—E^ 23riicfen F 25
bem Siammen: bem ©tammen] B ben 9J. :bem ©t. CD^D^E^
ben dl.: ben ©t. E'^E' ben 9i.: bem ©t. F.

6. Eig. Bricke : Neunauge, gewöhnl. fem., nach Schröder
wohl mit Recht hier poetisch für Würfel; Rachel braucht
V. 12() 'einem' statt 'eine'. Klenz möchte deu bildl. Gebrauch
hier verwerfen und von der nd. Bedeutung ' Scheibe, (Bret)

Brettchen ' ausgehend , B. — ' Scheibe, plattes Brettchen ' er-

klären.

13. Juv. XIV, 18: An saevire docet Rutilus, qni
gaudet acerbo Plagarum strepitu et nullam Sirena flagellis

Comparat, Antiphates trepidi lares ac Polyphemus . . .

17. 2lntipt)ate§ , König der Lästrygonen. SprüchwörtL
bei Juv. 14, 20 s. oben.

25. Stammen: ram = 23o(f. — Zu diesem Vers vgl. das
nd. Gedicht Rachels (abgedr. bei Sach a. a. 0. S. 51 tf.) Str. 5:
'Schapken schlachten na de rammen

|
un de twige na dem

stammen.'
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2Sie je^o 5tl)ai§ ift, fo iutrb i:^r S?mb aud) fe^n.

9lur iDcntgcn ^at ba^ bcr ^&gfte (3ot gegeben

30 Slitfe fonbcrlic^er §ulb, bafe fie Hörn b6fcn Scbcn

2)er ©Item abloertS gelin, aU Jücnn gemeine $ßeft

SBon taufenben faum gel^n unangcfteffet Uift.

iJrum fd;eut unb förc^tet euc^, \l)x Sllten fftr ben jungen,

Saft fein imerbar SBort entfal^ren bon ber 3w"flC"-

35 ein £inb ^6rt galjr genau: e§ merft ba§i garte iöei^Ö

Unb benft gar lange naä) bem ungefal^nen ©d)erfe.

%iiv ^inber foHen lüir nn§ jebergeit entfel^en

3?Je^r als für groffen §crrn, toeil aud^ if)r' (Sngel fte'^en

2:em I)6gften @ot gu S)ienft. 2Beg ^^htc^er, CAftermunb,

40 S'iacötfdömkmer, Si'igencr, (55arftl)ammel, geiler §unb,

SBo sartc Sünbcr fei)n. 6§ fe^ in feiner 3f^e"

S^er S3ater unb ber Botin. 2öie fan ber 33arf) =^reb§ fpredjen

:

©e]^ grabe furmertS fjin, mein S?inb, nid)t l^inter bid^.

S}I6(^t er ntdjt fprec^en, bn, mein 23ater, le^re mid)

45 llnb gef) mir grabe üor. 2Bie fan ein alter fc^Iagen

Unb ftraffen feinen ©o^n, ob er in bicr3cf)n Xagen

^aum einmal)! nüditcrn ift, ber felbcr fud}t ben ©dintaufe

Itnb faufft in floribuS gmei S^u^ent ©lÄfer aufe.

SBenn bir ein frembber (Saft lüil fommen fieim gu fud^en,

50 2)a ge^t ba§i treiben an mit ©d)dlten unb mit ^^-ludien:

Maqb, kl)x bie ©tuben an% rAum' alle§ bon bem 2;ifc&

%ni) meg ba§ ©pinngemeb mit einem ^lebermifdö,

©pül aUc 23ed^er aufe, bergig ber filbcrn S?anncn

llnb groffen §umpen nid)t. @e^, ^ureufinb, bon bannen,

[©.27] 55 S^afe bidö ber §agel fdjlag. 3ünb ctmaS 2)Iaftid) an

llnb fege batb ^inioeg, ma§ bort ber §unb getljan.

2)u 9iarr, ift bir fo biel unb 'i)od) baxan gelegen,

S:afe einem frembben (Saft nii$t§ fauleS lieg' iutoegen,

2Barum left bu bir nid^t bie f)&d)fte ©orge fet)n,

60 2Sie ba'^ bein ganzes §au§ fe^ aller fiafter rein:

49 aSenn bir] SSenn bic^ BCDEF.

37. entfefien: scheuen d. i. vor den Kindern in acht

nehmen.
43. Die Fabel vom Krebs und seinem Sohn bei Avian

No. 3. Auch in Boner 'Edelstein' No, 65.
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2öie alles orbentlig unb richtig m6ge fielen,

2)amit htm garteS ^inb nichts Ärgerlt(f)§ mag feöen?

®§ preifet bid) bic Stabt unb l^elt btd} ei^renlce^rt,

2;a^ bu mit einem @Dl)n bie SBürgerfc^aft üeve^rt,

65 3eboc^, fofcrn hu ifjn mit f^Icife I)aft auffeiiogen,

2)em £anbe Sienft gu t^un, gum Ä''^anbn:)erf ober Sogen,

3ur ^Pflugfc^art ober <Sdj\vext, n^o nit? ju einem 2)Jann,

'S^er mit 23crftanb unb diati) jum 23eften bienen fan;

^er fing unb tödittg ift, bie llnfcfiulb gu üerfediten,

70 23erfte§t ber Äai))er @a§, ^u famt ben fianbegsSHec^ten,

2)er nid)t bei) taufcnben 3u Seip^ig Ijat üergcört,

Unb bringt ©efc^ifligfeit faum bret)er ipeüer mer^t.

S)aran liegt mA($tig üiel, mit melc^er Se^r unb Seben,

3u meieren Sitten bu pflegft Unterricfit ju geben,

75 Unb leiten beincn So^n. '2er (Storcf) fleugt an htn ^ad)

Unb fuc^t bie @d)Iangen auff unb gct)t ben 5-r6fc{)en nac^,

JÖerforgt bamit fein dlcit. @o balb bie Suttgen fliegen,

23efleiffen fie fid} aud^, bergleic^en diaiih ju fricgen.

S:er SKabcn 2)hitter fudjt am ©algen ifir @eminn,

80 Unb trÄgt ba§ blutig Slafe ben falen SimSfri ^inn.

(So t^ut il)r kleines auc^, fo balb e§ [idj fann ct3en,

Unb meife auff einen >8aum it)r eignet 9iäft 3U fe^en.

Ser Stbler fdngt ein did), ha§ lernet auc^ fein ßinb,

So balb bie 5"ittig i^m nur red)t gcmac^fen finb,

85 $lSetroniu§ mar toi mit §i.\ufer aufzubauen,

Mhd)t lieber nic^t» al§ ^alf, al§ Stein' unb 2}kiffel fc^auen,

[S.28] SDJac^t §Äufer loie ein Schloß, nam gant3c Straffen ein,

Sllfe folte mit @etoalt ha§> (Selb üerfdjlAnbert fet}n.

64 bere^rt] 23on Scfiröber mitlfürlic^ in „üermebrt" geänbert;

ba§ (Sntfpredienbe bei Jav. XIV v. 70 :

' gratum est, quod patriae

civem populoque dedisti . .
.' 88 Sllfe foltej Uttb folte

BCDEF oerfdjlänbert] oerfdjlenbert BC oerfcftmenbct D^D^E
öetfdileubert F.

61—77. Bei dieser Stelle verweist Klenz S. S zugleich

auch auf des französischen Satirikers Regniers (f 1 613) Sat. XIII
(heuchlerische Betschwestern) , ebenso bei Sat. VII , 1 flf. und
S. VIII (vgl. diese).

85. Juv. XIV, 56 (ed. Bücheier) hat: 'aedificator erat

Cretonius . .
.'
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^lod) blieb ben ©rben gnug. Ser (Sol^n rt§ alle§ nieber,

90 32a§ faitm gcmac^et irar, unb baut c§ ^txxlid) ttteber.

Segunb befit^et er nad) üielem Ungemad)

(J-in ^Sufelein o^ne 2:f)ür, unb gleid^falS o!^ne 2;ac^.

2Sie aber fommt bodö bife? Dlac^ allen bi3fen 5)mgen,

^ad) aUin fiaftern )3flcgt bie 3ugcnb felbft ju ringen,

95 2:arf feine§ XreiberS nid^t. 9iur ^u bem @ei^ allein,

2Bil fie gemSdjIic^ nur unb faft gesttungen fei)n.

3SieIIeid)t betrcuget fie baS ernftlic^ fauer ie{)en,

SScil er ber Xugenb gleich Pflegt fittfam i)tx gu gelten,

3SiI I)dufelid) fet)n genant, nicftt friMtcft ober toilb,

100 ®cr 5lrbcit sugetfian, bie leere ©Äffel fult.

®rum toirb bem ©einigen ber dtiüjm aud) bei)gemeffen,

•Safe er fein ratl)licö feq, bem ©auffen, Spielen, i^reffen

Unb aller §Dffart feinb, toetl er fo forglic^ fpaart

Unb jebe§ ©crften = S?orn n)ie einen @cba^ bertoabrt.

lOö 2)a§ lobet jebermann, infonberfieit bie ©reifen,

$E)ie Siigenb auf ben 2Bcg be§ 9ieid^tum§ anjutoeifen:

Sem folge nad; 2}tein S^inb, al^ wenn allein auf @elt

Sie f)6gfte @Aligfeit ber SlJenfc^en feii geftelt.

Sod) mie ein Slnfang ift in allen anbern Singen,

110 6o :^at bife Safter aud^ ben Slnfang bom geringen,

Unb nimmt gemädöltc^ 3u. Senn loiltu 2}feifter fe^n,

©0 lerne mol äuüor ber Knaben (J-inmal)l ein.

©0 balb ein taufenb 2)Jarf sufammen ift gel^eget,

Unb taufenb nod) barju, ber ©runb ift fc^on geleget.

115 3mel) boppelt machen üier, unb i5met)mal)l öier finb ad^t,

§reunb, ^urgmeil', gute Sag' unb gut Sier gute 9lad^t.

Sa fengt er ernftlid) an %u fc^aben unb s» fragen,

®r gibt bie ©raben nic^t ben §unben ober ^agen.

[ie.29] ®r fcömalert bem ©efinb' iljr suget^cilte» ^rot,

120 ®r felber leibet Surft unb fc^toAre §unger§nol)t.

96 2Bil fie gcmÄd)licö nur unb faft gegmungen] 2öil fie ge*

meinlid) nur BCD'D^E^ 2Bit fie gemeiniglich nur unb faft g.

E- gemeiniglid) nur faft g. E^ gemdglid) nur unb faft F.

111 gemäc^üd)] gemätiHcö BCDEF 118 ©raben] ©reten BC
©röten D'D'^E ©reten F.

9t). gemÄc^lidö : aHmil^lig vgl. auch v. 111.

113. legen: fparen; ähnl. VI, 1.
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@o Diel ba^ ®elb \f)m tüäc^ft, fo tracöfen auc^ bie (Sorgen,

©r fpaart ben ^eringf^toan^ bife auf ben atibern 3}^ovgcn.

®r frift baS grüne Srot, unb trinft ben beften SBein,

®er in gan^ f^ranffenlanb ben §nnben ift gemein.

125 ^ofent ift Diel gu t^eur. ®r ^^eic^net aüt ©tuffen,

(Sr fc^Ieuft ben ^noblaud) toeg, famt einem l^alben Sörftffen,

6r frift lebenbig @pef, fd^ön tüte 2lrabifdö @oIb,

darauf fein 23ettler if)m ju ©afte fommen molt.

Sft ber nic^t boppelt toi? ift bcr nicf)t gan^ öon ©innen,

130 2)er anbern fpaaren teil, unb nidöt för fic^ geminnen:

S)er nimmer fatt fic^ frift, ;^at feinen guten Xaq,

SlHeine, ba^ er reid) an ©elbe fterben mag.

3nbeffen todc^ft ber ©c^a^ unb nimmt bep groffen §auffen

2)urcfi 2Jtonat=3i"fe« 3"f ^<^ Ü^^ e§ an ein Mauffen,

135 ©in ßanb = @ut ift 3u ^djkdjt gu ne^ren folc^en 9Jtann,

S^er nac^fte 2i>fei)erl)off, ber fte^t i^m trefflich an.

Unb jener noc^ baju, fambt fo öiel ^unbert SKorgen:

®er 9tadöbar leibet dlo\)t, bu fanft fo lange borgen,

$8i§ bir ba§> 5)3fanb berbleibt: £er 2Beinberg tn^get mol:

140 ^et) 6d^aben! bafe mir nic^t bie §Mf)Ie merben fol

Unb jener grüne 2Balb. Gr :^anbett, faufft unb stüinget,

S3i^ bafe er bife unb ba^, unb alle§ an ficf) bringet.

Sft benn ber Slad^bar Iiart unb mil be§ §anbel§ nic^t,

©0 I)at er 5ßferbe, ^üi) unb Drfifen abgerid^t,

145 ^te fd)idt er ilim in§ ^orn bet) Slad^t, sufamt ben Biegen,

2)ie (Scötoeine mitffen i^m ben ganfeen SBeinberg pflügen;

dergleichen ©c^elmenftücf f)at manches frud^tbar 2anb

2)em rechten ®rben ab, bem anbern jugeteanb.

Unb ob man gleid^ if)n fd^ilt, ob gleich in allen S^d)tn

122 §eringfd)toan^J BC Äpeering = ©ciötoang D^D^E öering§=
©c^toanö F 123 grüne] toeiie B toeiffe CDE grüne F
126 famt einem] einer BCDEF 132 an Selbe] am
BCDEF.

123. Juv. XIV, 128: 'mucida caerulei (also dunkelgrün)
panis consumere frusta.'

125. ^ofent vgl. Sat. II, 101.

126. Vgl. V. 6.

127. Vgl. Psalm 72, 15: 'Er wird leben und man wird
ihm vom Golde aus Reicharabien geben.'
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150 2)te Qcntc runb l^erau^ öoit biefem (Sd^inber fpredicn,

[6. 30] ©0 achtet er§ boi ntc^t. 2Ba§ (fpricf)t er) Hegt baran,

Db mid) bte ä)JiBgunft beift, bie me[)r nicfit fc^aben tan

5n§ eine magre fiaufe. (Sin' §iilfe üon ben Sinfen

3ft beffer al§ ba§ £ob ber 2;ugenb o^ne S^nfen,

155 2II§ ba^ ein jeber fagt: D todd) ein frommer 2Jfann,

2)er nur bet) ^Äfe unb SJrot fo gnugfam leben fann!

<Bo föirftu ben, D 9iarr, Slngft, gc^icermut, Dual unb leiben,

©ic^t, fjieber, gipperlein unb aüeS Unglöcf meiben,

2Ben bn nur pflögen mcgft mc^r 5lffer an ber Qai)l,

160 2n§ ;tnter Satiu^ bie 9iömer aläuma^l?

®a, ttie ber 9t6mer ipeer in 2lfrifa noc^ ficgte,

5ll§ $]ßt)rru§ unb fein $8olf Stalien bcfriegte,

2ll§ ber aJJoloffer %iix\t unb feine grofee Wlad)t

2)er 916mer tapfre» S3olf in "^^-urdit unb §arnifc^ bracht:

165 2öer basumal getreu unb reblic^ toarb erfunben

Unb 3um ©ejcugnig bracht bie aUermeifte äBunben,

(F-in e^rlic^er ©olbat bon ettoa fe^^ig ^ai)V,

^ex bei) bem Slbler fction fd}neemeife getoorben toa^r,

®cm tüurben enblid) faum ätoct) 2)torgen ßanb gegeben,

170 Sanon er feine gcit gerufjig m^c^te leben.

Unb bife inarb nid)t öerfd)miU)t al» gar gu fcftlec^teS 2o^n

g-ör folc^e Sreu unb S)ienft. (S§ ne^rte fid) baüon

Xtx §aufe^err unb fein 2Beib, famt etma fieben kleinen;

6-§ fafe an einem Sifd) ber Sned)t and) mit ben Seinen.

175 S)er groffe Sreptopf ftunb unb gab ben fieiffen 9iauc^,

Xie ^anne n^ar bon §ol^, bie filbcrn £6ffcl and).

Se^unb ift fo öiel £anb nic^t gnug gu einem ©arten,

Unb ba^er fommt, ba^ mir ber Sugcnb abäuirarten

@o trAg unb fc^U^frig feijn, ba^ fein betrug nod) 2\\t,

180 Stein JRaub noc^ ©c^elmenftüf un§ algugrofe me^r ift,

Sarju ber @eife un§ treibt. (S§ pflag in alten Xagen

©in frommer §aufemann fo gu feinem 2S6lcflein fagen:

[@.31] Stemmt S^inber, bantfet @ot, ber un§ in ^rieb unb 9ht^

2JIit bicfer §utten befft, unb gibt ba§i 23rot baju.

156 gnugfam] gnögfamBCD'D^Ei gnugfam E^E^ gnögfam F
171 marb nic^t] B mar CD'D'^EF fc^led)te§ 2oi)n] BCDE'E'
fc^lediter E^ fd)led)te§ F.
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185 Saft jenen ftattlic^ ge^^n üon armer ßeute S^i)xtn :

2)er $urpur ifl für ben, ber ftc^ bom 23Iut mu^ ne^ren:

2!u tüetfl nic^t, toelc^e '^xad)t ein grober Mittel fet),

2;er ein ©ehjiffen betft üon aller S^B^eit frei).

SScr fo lebt al§ tt3ie ic^, ber ttirb fid) nic^t bemühen,

190 2Ba§ fc^dnblicö ift 3U t^un, nod^ biebifc^ an fic^ sieben,

2öa§ etne§ anbern ift. 2;ie aE^ugroffe $ßracf)t

Sie ift e§, bte je^unb fo mancfien (Schelmen madjt.

®a§ toar ber Sllten ße^r. ^e^t gibt e§ anbre Sitten,

äßenn nod^ ber ik\il)lt SDionb beS 9lact)te§ in ber 2Kitten

195 ®e§ :^ot)en §immel§ ftel)t, ba rufft ber Sater fc^on

llnb ttieffet mit ©efc^ret) ben fc^lafergcbnen So^n.

Stuf 3ungerl fomm :^eröor. Ser §aan {)at fcf)on gefre^et,

SooteS t)at berlangft ben JSarren umbgetret)et.

'Zu bift ber Ziagen 2trt, bu fcf)nanbft bie gange ^iac^t,

200 5)ie ic^ mit Sc^tDermnt^ l\ah' unb Sorgen sugebracfit.

2Inf! fucö ba^ 23ucö ^^eröor. 2Öie Diel ^at £un§ b^aijkt'?

2öenn ftelt ficö 9iiffel ein? ber gute Sperret pralet

2(I§ tok ein (Srafen = ^inb, unb fomm ic^ in fein ^auß,

®o fc^(ei(f)t ber feine §err jur öintertufir I)inauB,

205 ®er fc^toarge Seuffel i^ocl ein anberma^I ba§> Sorgen,

©in anber lebet trol öon meinen fc^toÄren Sorgen

Unb fpottet mein ba^vi: i)dt thqlid) äliartinS Sag
llnb id) genieffe nic^t^ ai§ lauter llngemacft.

§erau^ bu Summel! fort! toa§ gut§ teil au^ bir tocrben?

210 2Sil§ ja nic^t anbcrS fet)n, fo lauf mit bre^en ^ferben

3um 2;euffel in bm ^rieg, unb fcfilag ben Surfen tob,

llnb jag bie 23aucrn auB, unb tu^ bie fc^todre 9iot^

S)en feiften ©Änfen an, ben groffen tok ben fleinen,

198 SootegJ ber Olac^bar BC ber 9kc&bal|r D^D^E 23oote§ F
öerlAngft] öerlengft BC OorlÄngft DEF.

198. S3oote§ : ©ternbilb be§ g-u^rmannS. Das Gestirn
geht sehr spät in der Nacht unter; vgl. Properz III 357 und
Ov. Met. II 176: 'Te quoque turbatum memorant fugisse,

Boote, Quamvis tardus eres et de tua plaustra (also Lastwagen)
tenebant'; Met. X 446: 'interqne Triones Flexerat obliquo
plaustrum temone Bootes.' — „58erldngft" nach DW. nur fürs
16. Jahrh. bis jetzt belegt; vgl. unten v. 315.
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^rtfe ipi'iner, ©d^af unb ßamm, bie i^fi^W jamtbenSd&hjemen.

[©.32] 215 SBcnn biß bie 2)lutter l)bxi, ha gel)t ber ßcrmen an:

2öa§ fpric^t )ie, '2:ubcnbopf, icaS f)al mein 5?inb get:^an?

©ol mein ©ot)n in ben ßrieg? bem SalbeSfel na(^ge^en?

i^erfauffen Seib unb 23(ut? 3lDelf ^ai^x lang ©d^ilbiDac^t

fte^[e]n

llmb eine§ 3}Jonat§ ©olt. S^em S?auffman toarten auf,

220 llnb I)intcr einen 23uf(^ üerrennen feinen Sauff!

Unb ob e§ glüffen ni6^t, ba^ er in einem ©treite

©ic^ tüol unb bapfer i^ielt, unb mad^te frifc^e 23eute,

2öie lange toel^ret ba§? SSaS burd^ $;iftol unb ©c^toert

3m §ut) eriDorben n^irb, ba§i toirb im §ut) üerse^rt.

225 3öa§ f)at er enblidE) me!^r unb befferS al§ suooren?

3?ie[Iei($t ein I)6l§eni Sein unb eben fo biet D^ren,

S;er Singen nic^t bielme^^r. 6§ folget i^m gemach

©in ganzes Stegimcnt auff feinem 9Jfi!fen nacf).

3ft ba§ nicftt tool getrau? ttaS fommcn Qudj für $)3offen

230 3e^unber in ben ©inn? faum ift ein ^ai)x üerfloffen,

Sa folt' er mit ©etoalt ein Söc^er^aafe feijn,

Unb plagen fid) gu tob mit ©riec^ifdö unb ßatein.

@in fd)6ner 2(nfc^Iag traun? 3Ba§ ift ein S^intenjuntfer,

(Sin 9ieid^er oline @elb, ein fallier ©traffenprunffer,

235 2;er etma öon 5}5arife nur Xitel bringt 3U t)aufe,

Sen ig»ut auff einem Df)x, im S3eutel eine ßau^.

^ßieüeic^t gebeljet er su Stuten ober ©teffen,

2;e§ tabmu§ §albgefell, bie tinber nur au fc^reffen,

2)er niemals fr6Iic^ ift alfe toenn bo§ ^ircö = ©ptel Hingt,

228 auf feinem] BCD^E feinen D»F.

216. Vgl. I, 294.

217. talbfeti : Schuppius' Schrifften (1663) S. 335: „^er
nal^m einen iucaten unb folgete einem Kalbsfelle". — Das
Wort fehlt DW.

228. Siegiment : wohl Ungeziefer; bes. Läuse, vgl. v. 236.

238. d. h. ein Steckenmeister : vgl. hierzu Hör. Sat. I 6, 39

:

' Deicere de saxo civis aut tradere Cadmo,' d. h. dem Sklaven
der in Rom die Bestrafungen der Sklaven auszuführen hatte.

— ' Cadmus camifex illo tempore fuisse dicitur. Porph.' Dieser,

nicht der alte Cadmus, Thebens Gründer, ist gemeint.
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240 Sa§ 2Bet& ben 2J?ann betoeint, unb er si bona fingt.

SBoju Ijat ber ftubirt, ber fc^rmpfHd) aße 2Korgen

33om 33rauer nmfe ba§ S3ier, ba§ 33rot üom 23effer borgen?

(So lange §ering fe^n, @al^, S3utter, $)3ecö unb (sc^meer,

©elrint er tool fein 23rot Dl)n Sfic^er unb ©cloe^r.

245 %a§ (Selb ifl eben gut unb ftinft nad) feinen 2Ba{)ren

Unb funte man§ üon Stoot unb §arn ^ufammenfparen,

©.33] mit jener tai)fer t^t. 2Kein @oI)n, auf biefer SSelt,

(2)?an fage, tca^ man inil) gilt nic^teS mef)r al§ @elt.

@elt mad)t bie Starren fing, ergebt p S^renftinben,

250 (f§ rebet of)ne 2)tunb, getoinnt mit ftißen §Snben,

(5§ fteurt bie 3»»gfem aufe, gibt SIbel unb ©efcbledit,

SDiac^t recf)te «Sachen frumm, unb frumme Badjcn rec^r.

"S^em fv^It ber 23atcr bei); bi^ lernen alle Änaben,

6o offt ein fleine§ Äinb teil einen @ed)fling {)abcn

255 3"tti toeiffen 3)forgen = 23rot, ba^ er ^ur Schulen gef),

2;ie 2}MgbIein Ieraen§ auc^ noc^ bor bem 2133®.

3locl^ m6d)t id) einen mol öon folc^en Steltern fragen:

2Öa3 eileftu bu Dtarr? $8or 3af)i^en unb bor 2;agen

SSirb niemanb b6üig flug. ®ib ^tit; bu toirft e» fef)n,

248 nic^teg me^r] BCDE mir nichts F.

240. si bona] vgl. Laoremberg IV, 267 : „23^ si bona
moet ein ©armen toefen, 2)at eine toert gelungen, bat anber mert
gelefen: 3n bebr6bet fdimart 5)3apier i§ ibt ingebunbcn, S;at brifft

be äruriäieit meg ti)ox ftunben. 2e ©eele mert gl^cf up i;at)m

^emmel gef6l)rct etc." — Hierzu weist Lappenberg in seiner
Laurembergausgabe S. 238 auf ein Responsorium hin, das aus
den Worten der Vulgata Hiob 2, lo: 'Öi bona suscepimus de
manu Dei' und Hiob 1,21: 'Dominus dedit, Dominus ab-
stulit' besteht. Es wurde am 9. Trinitatissonntag gesungen,
gedr. in Eleri Ulyszaei (von Ueltzen) cantica sacra. Hamburgi
1558 p. CLXXXVn sq. Das zugehörige Ev. ist das vom un-
gerechten Haushalter. Vgl. Braune, Lauremberg, S. 81.

245. Juv. XIV, 204: ... lucri bonus est odor ex re

Qualibet.

240. Nach Snet. Vesp. 23 hinzugesetzt. 'Reprehendenti
filio Tito, quod etiam urinae vectigal commentns esset, pe-
cuniam ex prima pensione admovit ad nares, siscitans, nnm
odore offenderetur; et illo negante, Atquin inquit e lotio est.'

249— 252. Hör. Ep. I, 6, 36 : Scilicet uxorem cum dote
fidemque et amicos Et genus et formam regina Pecunia donat
Ac bene nummatum decorat huadela Venusque.

O.Rachelii, Teutsche Satyrische Gedichte. 4
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260 25ie weit bcr ©cooler inirb bem SDktfter öbergcfin.

©leic^inte ber Xelamon bem Sljaj mufte lt)cid)en,

2;er Später fernem <Bol)r\, unb tote in allen ©trcid^en

2lrf)iCc§ übertraft be§ $)]eleu§ alten 9iul)m,

So mirb bir aud) gefcfie^n. 9lur lafe bte garte 23lum

265 (F-rft au? bem Sraut i^erüor. 2a§ i^n su Saf)rfn fommen,

Sobalb ber ©c^cerer U)m. ben erften 23art genommen,

Xa »irftu SBunber fe:^<e)n. @r totrb für aller 2Selt

(5-tn fatfc^cr ^eiiQc fet}n: nmb ein geringe^ @elb

2Serflu(i)en Seib nnb (Seel. 3a, fait e§ ©elb eintragen,

270 (Sr toirb tool eine S^at auff ®alg' unb 9lab ^in iDogen.

3Ba§ btr bet) Sauren lang mit groffer Tl^ gelung,

Saffelbe glüffet i^m billeicf)t in einem (Sprung.

23e^üte @otI fpric^ftu, erfcf)roc!en unb üerfet)ret,

(5in folcöe§ ))ab' id) i^m mein ßebtag nid)t gelef)ret.

275 aSielleic^t ^aftu bie SBort fo gro§ nic^t aufegefagt,

2)D(f) ift bie (Sc^ulb an bir, ba^ er ein folcf)e§ magt.

3Ser feinem (SoI)n befiel)lt, ju fragen unb gu fc^inben,

2Ber einen Starren i^eift, ber auf bie fiarte Siinben

p.3-i] 2:em franffcn f5'reunbe gibt: mer Slrmut fc^impflicö ^elt

280 Unb in bem §er^en nichts anbetet al§ ha§> (Seit,

2^ er leitet feinen ©o^n gemad^ ju foldjen Sachen:

5Balb lernt er frembbe (Betrifft unb falfdje 8iegcl machen,

ißerfc^mArt ein t:^eure§ ^ßfanb, fticfit arme SSaifen aufe,

Slimmt, toa» geftolen ift, umb :^albe§ G5elb in§ ^^au'^.

285 3Serfelfc^t ein Seftament, befcl)neibet an hcn Äanten

SaS alterbefte @olb, gibt @lafe für diamanten,

gür 5|]feffer JDiSufebrecf, tu^t einen guten @a^
^er Silbermün^e su, befuc^t ben iiircf)enfc^a^

3n fliller @otte§fur($t, gel)t gu gemeinen ©dffen:

290 Sin erbar Slngefidit fan alle $Poffen beffen.

So lang e§ @ott gefAlt, fo lange ber nocö fdötoeigt,

2:er alleS i^eimlic^ ficf)t unb offenbarlic^ geigt.

Siel)ftu toof)in ber @eig ift enblidö aufegeferlagen?

277 feinem So^n] BC feinen DiD* feinem E'E^ feinen E^F.

273. Vgl. Lauremberg 1,236: „2:at oc! ber flofen Sinn
bet^oert unb öerf6f)ret."

2b9. d. i. die Gemeindekasse, sie angreifen.
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©tel)ftu toa§ beine ße^r für ^rfid^tlein ^at getragen?

295 2Bei^ er bo§ «Sd^uelrcdjt faum, er hjil fd^on 2}fetfter fe^n,

©ibftu ein §anbbreit naä), er nimmt Bei) fluten ein.

S)ife f5f"^e)r :^aftu gefc^ürt, mm fd^lagen alle ^-lammen

Stucö über bid^, bn 'Slaxx, unb beinen topf gufammen.

@Ieic^ ttie ein Sunger Seu bie 3^^ne grimmig beift,

300 llnb Jnenn er mötenb mirb, ben 9Keifler felbft gcrreift.

^ie Sfiunfeetn be§ (Seficf)t§, ber @d)nee bcr granen §aare

@ibt reid)lid^ ju berftel^n, ba^ beineS 2eben§ ^aljxt

9iicf)t fc^lecbter Slngat)! feljn, ba^ bu fd^on 23erg Ijinab

SJfit fditüa^en f^fiffen gel)(e)ft unb eileft in ba§ ©rab.

305 ^od) gleirf)tDot fann bein ©oi^n be§ ®nbe§ nid^t erharren,

23egel)rt bic^ lieber :^eut al§ morgen einsufc^arren.

llnb ob er fauer [irf)t, fein Sirauren ift gemeint,

3Beift bu nicftt, ba% man auc^ für ^reuben offtmal§ meint?

^rum fid& bic^ eben bor, ba^ in bem gülbnen Sedier

310 S)er 2;ob nid^t etüia fet), ber bleid^e §erfeenbredöer.

5.35] (Srfud^ 2lrc[)igene§ umb einen guten dtaii}

llnb nimm bet) gelten ein, toa§ ettoa 33?itribat

äJerK^ngft :^at gugerid^t, baS lafe gu borne finffen,

(So bu noc^ teilt ben Slloft üom neuen tAlter trintfcn.

315 teiu ©d^aufpiel mirb fo bunt inib fel^am borgeftelt,

®a§ nid)t in SSa^r^eit fidö befinbet auf ber 2ßelt.

2?ißeicf)t I)at ein @e!)irn aufe ©ried^enlanb ertid)tet,

SBie ®li)tenineftra tobt unb il)ren 2Kann f)inrid)tet,

SBie mieberum Dreft ber 2}Jutter gibt ben So^n,

320 llnb $)S^cbra üoHer 23runft ermorbet i|ren ©o^n,

2öie 2ltreu§ fid) mit Suft in feinem ©rimm ergebet,

S)em SSruber ein ©eric^t bon feinen tinbern fe^et,

311 ©rfuc^ 2lrcbigene§] (Srfucö bem 2(efcula}3 BC ben Slcfc.

DE bem 21efculap F 313 berldngft] BC üorlÄngft DEF
gubornc] gu forberft BCDEF 319 2öie mieberum] llnb

mieberumb BCDE llnb mieberum E^F.

311. 21rdöigene§, berühmter Arzt zu Rom unter Doinitiau,

Nerva und Trajan, gebürtig aus Apamea tu Syrien: Jiiv.

XIV, 252 :
' Ocius Archigenen quaere atque eme, qüod Mithri-

dates composuit; si vis aliam decerpere ficum atque alia»

tractare rosas, medicamen habendum est . . .

313. SSerUngft, vgl. oben v. 198.

4*
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2Bie flÄgltd^ ber Xf)i)c'\i in feine ©lieber bcift,

2Bie ^cilc^iS i^rcn ®of)n in l^unbert ©ti'iffen reift.

325 S:if5 alles trAgt fidö gu, unb nod) tüol Arger Sachen,

3Bd ®oIb= nnb Silber = ©udöt bte 3}knfcf)en hJÜbe mad^en,

3a folte man ba^ ®piel gel^eimcr Drten fcl^n,

Wlan lieffe ©AfarS 5ßlal3 famt allen 2)larmürn ftel)n.

2)u fi!^ft beriDunbert an ba§ toütenbe beginnen,

330 Söenn Sljaj fcfjnauBenb gei^t, beraubet aller binnen,

58alb einen großen ©tier, balb einen §amel ftidjt

3m 2SaI)n, bafe er ben §alfe bem 3tl)afu§ ,scrbricf)t.

Unb bicfer ift allein für rafenb ni^t gu fd^A^jenl

3Scr fi^ mit groffcm ®ut barf auf ein .'g&lglein fe^cn

385 Unb fennt gubor bie @ee unb if)ren tieffen ©c^lunb,

2"ßie fie fo manches @^iff nerfenffet in ben @runb,

©0 mand}en Slnffer frift, fo mand)en SJZaft nerfdilinget,

So mannig tanfenb SJtann umb ßeib uub ßcben bringet,

2öer biefe§ aCe§ toei^ unb in ben SSinb fd)lÄgt :^inn,

340 Unb Uiagt gemiffeS @ut umb mifelidien ©etoinn,

2}crblenbet bnrdö ben @ei^: ber ^at ben 2lMt^ berlo^ren,

Ser ift ein S'Jarrenfopf, lt)ie tool er an ben Citren

[8.36] 9Iicöt etma ©dictten trigt. ßeft fic^ ©etoiMfe fef)n,

S^ertreuc^t bie Sonne fid), teil gleid)fam untergef)n,

345 $8ci5 früljer S^ageSgcit, erliebet fid) ein Sraufen,

2öa§? fpric^t ber Sßfeffer=©af, lafe einmal überfaufen,

6§ ift ein ©ommerflug: ben Slnffer in bie §6i^:

©tel auf 23efan unb %Dt, nur luftig in bie ©ee!

Uub fan biefelbe 9iac^t oielleictit fic!ö ba§i begeben,

350 Ta^ er öon aller $ßrac^t nid)t§ übrig atfe ba^ £eben

Unb fdimimmet oline ©d^iff ganj naffenb in ber "^lut

Unb {)at, bafern e§ glüft, üon aller ^^aab unb @ut

S^en 23eutel in bem 2Jlaul: ja fan e§ ilim gelingen,

328 aöen 2Jtarmorn] äffen 2J?armor BCDEF 348 A: SKeifan]

B—E2 SSefan E^' Maifan F.

348. 23efan, das unterste, 2)Jeifan und^-odfe das Vordersegel
im Schiffe. — Vgl. Strindberg, Heiterbucht und Schmachsund.
Eine Kindersage. Hier heifst es am Schlüsse: 'Torkel stand
vorne an der Fockeschote. Der Premierleutnant safs am Steuer

und war hinter der Besan dann und wann zu sehen.'
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^afe er ben bioffen £ei6 nur an ba^ £anb mai? bringen,

355 Qx tüixb ^nixkbcn fel)n: ba toixb er §aufe bei §aufe

llmb einen geller ge^n, unb ftreic^en JDeiblic^ aufe,

23ie grofe bie 9lot^ getoeft, tote üiel er jugcfe^et,

3}a h)irb ein jeglic^S jefin auf taufenb Iiingefdie^et,

Unb ob i^n gleich bie See gan^ fal)! unb blofe gemacht,

360 8o füfiret er bennoc^ mit £6gcn feine ^^racbt.

dlnn, toaS mit folc^er 2(ngft unb Sorgen toirb erfauffet,

SSo na^ man mit @efal)r ber (Seelen rennt unb lauffet,

2Sa§ man fo lange 3eit a^Ü ^vxm £>auffen fpaf)rt,

Xa§ mirb nod) forglic^er er{)alten unb üertoafirt;

365 Sie Saben üoUer @olb, bie reichen Silbertru^cn

£ie laffen i^ren §errn gar feiten ftc^er rul)en.

3ft ber 2!ufaten gleich ge^arnifc^t toie ein iQelb,

(£•§ toirb i:^m eben mol tion Sieben nac^geftelt.

23te leic^tlid) fan ein S3ranb in einem §auf3 cntftel)en?

370 2Bie leicfitlic^ fan0 ber ^nec^t, mie balb bie 2llagb Derfel)en?

SSenn erft llfalegon, bein Siac^bar, fte^t im 9Jauc^,

So gilt e§ beiner 3Banb unb beinem ©iebel aucft.

3e mef)r ein folc^eS ^au^ mit 9iei(itum ift belaben,

3e fc^mÄrer ift bie dlot, je gr6feer ift ber Scf)aben.

5.37] 375 2)o§ gafe Biogenis mirb niemals abgebracht,

3erbric^t e§! 2Jlorgen ift ein anberS nacögemad}t.

Sife f)at ber groffe ^ürft üon $ella loot ermogen,

Ser nur an§ lautrem ®ei^ bie Söelt f)at überwogen,

Sßeäteungen, burc^geraubt unb fiegenb übenreift,

380 Sorum er aucft ffir fic^ ben 23ettler feiig preift,

Siemeil er nicftteS ^at, unb ba e§ i^m befdjerct,

3u forbern, ma§ er mil, fein StAublein f)at beget)ret,

(Sin §erf(^er feiner felbft, in allem 2)Jangel reic^,

©in Sp6tter ber g-ortun, be§ S?i3nige§ jugleid).

385 SSic ferne mag man benn nac^ ©ütenx enblic^ flreben,

2Sie üiel beucftt bir gerecht, fprid)ftu, gu biefem 2eben^,

362 23onacf)| SÖonac^ BC SBornacb D'D»EF 372A:@irgen
©ipfel BC ©ipffel D'— E» ©iebel F 373 Aflf.: nun.

371. Ufalegon, nach Aeneis II, 312 ein Trojaner: . . iam
Deiphobi dedit ampla ruinam Vulcano superante domus, iam
proximus ardet Ucalegon . .

.
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(So üiel bem junger, Surft unb 23l6f)'e tüe^ren mag,

2IMe el^rmal§ @üfrate§ [id^ burd)3u:^elffcu pflag,

Unb ©pifuru§ aud) in feinem fdjmalen ©arten,

390 dlad) Uielc^em toentg jet^it ber d-pifurer arten,

(^k SrfimArmcr fonft genant) bie 3Seife[)eit unb Statur

@tnb immer eine§ ©inn§ unb eine§ 3Jlagcn§ nur.

5ft bieS 3U fd)Iec^t gefpeift? 3<^ löil bir audö geme^ren

©in tSglicf) 5Diittel=tIeib, ein beffer», ein» 3U S^ren.

395 2Ba§ mefir! fprtc^fm: ®in §aufe üon alter 9totturft reic^,

S^en Heller mol terforgt, ben 23oben eben gleic^.

2Ba§ me^r? ber DHnber stoei), (SSnf, §üner, 2;auben, (änten.

2öa§ me^r? 3^^" taufenb ^laxf auff gar gemiffe 9tenten.

2Ba§ mc^r noc^? miltu mef)r? Sd) tüeife nod^ einen 6cga^,

400 Sen I)eimliciö I)at Derfdjarrt be§ Siac^barn graue ^a^.

t@-381 Joachimi Rachelü

Londinensis

günffte (Satt)ra:

Sßom ®ebet^.

©et) friHicf), D 2}tafrin! §alt biefen Sag in (vt)ren,

2;er bcincr ^a^xt 3a^I öon neuen mirb üerme^ren.

@ib %and unb Cpfer t)cx, bring nur ein Sl&ffel 2öein,

aJiit unferm fd)aben icil @ott nic&t gebienet fei)n.

5 ®in I)ei[ige§ @ebet, ba§> ixadj bem @ei^ nirf)t fdimeffet,

388 el)rmal§] B ef)rmat)Ig CDiD^E^ e^ma^lS E'F

Ucberfrf)r. A] BC gunffte gatura DE gönfte ©atJjre F

1 ff. Diese Satire ist im wesentlichen eine ausgefülirtere

UebersetzuDg der zweiten (nicht, wie R. selbst angibt, der

vierten) Satire des Persius. Infolgedessen bleiben auch die

römischen Namen bestehen, während Moscherosch, der in

seinen Höllenkindern (Gesichte, Strafsburg 1642 I, S. 382) der

gleichen Satire des Persius folgt, seine Darstellung auf christ-

liche ^'e^hältnisse überträgt.

1 . Plotius Macrinus. An ihn richtet Persius seme zweite

Satire. Das Schol. des Pers. bezeichnet ihn n. a. als homo

eruditus. — Persius II v. 1 : 'Hunc, Macrine, diem . .

.'
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®ti(f)t fiimbert Crfifen au^: bu ttAgcft unberbeffet

Xtn 2Bunb|cf) be§ iperfeen an: bringft aüe» beutlidö bor

llnb rauneft m§gcf)eim ben @6ttcrn ntcf)t in§ D^r,

Sffiie fonften tvoi gefcöidöt. 3ft jemanb ba jugegen,

10 So rufft man laut fieraufe: @tb nur in allen SBegen,

C Supiter, ein §er^, ba§ bir ju Sienfte fe^,

S)iit ©cfianbcn unbeflefft, genugfam, reblic^, treu,

®em @ctö unb SSuc^er feinb. ®a§ ge^t au§ öoHem Diadien,

Sntoenbig aber fpric^t ha§ §erö bon anbem @acften

15 llnb murmelt bei) ftcft felbft: D ha% ha^ gute (Sl6ff

3)iir an 2)ufaten geb ein^unberttaufenb Stuff!

D bafe mein alter f^reunb, ba^ meine reiche 23aaie,

®ar fanfft unb feiig me!^r, bebefft mit grünem ©ral'e!

D ba^ SlifanorS ©olm, ber ndl)er erbt al§ ic^,

20 9iD(j^ Ijeute friegen mbd)t ben legten Sobe^^Stici^!

Kenn mosu bienet i|m fo gro§e§ (Sut gu erben,

2:e§ geben ni(^t[e]§ ift al§ nur ein tiglic^ Sterben,

©c^mari^, mager, ^(^felic^, bleich, bom f^rieber aufegese^rt,

©in ©chatten fonbcr 2cib, nic^t eineS ipellerS mel)rt.

@.39] 25 2lcö m&c^t id^ "iir ein SSeib mit groffem @ut ermerben,

Sie l)eute fefim in» §au§, unb morgen mtd^te fterben!

<B\ei}, mie e? 9teriu§, bem reidien ^^-il^e, glöfft,

S^er f^on bie brüte %xan bereits gu @rabe fc^ifft.

2:ife ift be§ §er^en§ aöunbfdö- Unb bafe nun folc^ Sege^ren

30 2ll§ :^eilig unb geredet ber §immel mag er:^6ren,

@o ge^ftu morgens ^inn, tufift breijmal einen ©ufe

SSom Xijbtx auff ba§/ §aupt, entfünbigeft ben g-lu^

Ser Iiingclegten dlaäjt ^lun mufe ic^ ein§ bic^ frasen:

7 be§ §er^en] BC §er^en§ DE §er^en F 22 ®e§
ßeben nichts] <D. £. nic^teS BCDEi ®a§ Seben nic^teS E^E'
®e§ £. nic^teS F

19. Sohn eines Nicanor war ein Balacras, der Ende 333
von Alexander d. Grofsen die Satrapie Kilikien erhielt, er fiel

im Kampfe gegen die kiJikischen Bergvölker.
27. So, nicht 9iereu§ wie alle Drucke haben. Persias

II, 14 spielt auf ihn an (daher hier!); vielleicht identisch mit
dem von Hör. Sat. II , 3 , 69 als fenerator erwähnten N. —
Schol. : Nerius morte coningum locnpletatus fenerator est factus

notissimus, de quo Horatius : scribe decem a Nerio

!

32. Persins II, 16: et noctem flumine purgas.
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23cr ift bcnn Qnpiter? tt)a§ tüiitu Don i^nt fagcn?

35 3ft er ein @ot? gerecht? ber g'r^ßimtgfeit 6eIoI)nt,

Sen ©rimb be§ bergen fennt, unb feines Suben fc^oni?

2Bie barfftu benn bon ii)ui folcb fcf)ÄnbIi(^ ^ing begef)ien?

2Benn ©lajuS felbft ein ^einb ber S^ugenb unb ber S^ren

(fin foIc^e§ pren folt, er fd)rie ben §immel an:

40 O Jupiter! D 2)kr§! D ^i)cbn§l D a^ulfanl

2Bic fommt e§ bcnn, fpric^ftn, bafe Jupiter fo fc^toeiget,

9ii(^t pfeiffet ober äifd)t, noc^ äomig ficf) erseiget?

@o meineftu, D S^arrl, teeil bid) ber 33oben trAgt,

SBeil bicf) ber 2)onner nic^t fort in bie 6rbc fc^ldgt

45 3^^" öau^cr ^laffler tieft, e§ fet) bereit? Pergeffen

Unb :^elteft nun babor, ha^ Stelen, SRauben, f^reffc",

Safe 92eib, 33etrug unb 2}Iorb, ha^ lufiftc Xprannet)

dlxdjt fauer fei^enStoefirt unb lauter Sur^ftjetl fet).

SSomit fanftu alfo bie @6ttcr boc^ bctf)6ren,

50 2afe fie bir günftig feijn unb gerne muffen ^6ren?

2Sa» madöt bid; fo genefim? ein §anb öol 23Iut unb ^ett?

ecf)af= 9iinb= unb S?ÄlberfIeifd) ? ein fluc^enbe§ @ebct?

S^ocö hu bift nid)t aüein ein Mann Don folc^em 3lut)me,

®er mit ben @6ttern fpielt. 'Sort figet eine 2JJumc

55 (2:er füffe 23ranbmein :^at, fobalb fie ift erttiad)t,

2^te l^ippen S(nbad)t üol, bie 3lafe rotf) gemad)t),

.40] Unb ifdt i^rS^inbc§^inb: fie braud)t in 2Bifc^= unb 2Öinben

(j-in fonberlicb @efeg. ©ie ftrcicftet Dorn unb ^inben

(Sin breijmal boppclt ^reu^. Sßcnn biefe§ ift getrau,

60 2^a tjtbt fie i^r ®thtt mit einem «Seuffger an:

Xex §immel fep bir Ijulb, ber bir bereits gegeben

Ser Sc^6nl)cit ^6gften greife för allen, bie ba [eben,

C gleicher 2)tutter ©o^n! e§ toacbfc ©lüf unb @elt

2:ir in ber SÖiegen ^u, al§ mie ber Diegen feU.

65 @ang (Snglanb ttieicfie bir an SSiet) unb fc^&ner SBcibe,

36 Jper^en] BC §er^enS DEF 45 tlaffter] tiaftern B
ßlafftern CDE 5llaftern F 54 Xer föffe] 5)ie füffen

BCDEF

38. Der Name Pers. II, 19. 22
61. Vgl. Regnier Sat. XIII (Klenz).

65. (Snglanb: vgl. Sat. 6, 591.
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Simulien an SÜBein, @gt)pten an ©etretbe.

S)er reiche £icmu§, be§ (kaffuS groffe $)3racfit

@ei) gegen bir, mein ©ol)n, für ^Bettelet) geac^t.

2Ba§ nur bein §er^e tr)unbfcf)t, ha^ mufe bir @ot befeueren,

70 ®in groffer tf>nig mufe gum föibam bic^ begehren.

2Bo{)in hu treten ttiirft, IDO bcine %ti\e ge^n,

£a muffe 2)taioran unb fc^inte 3tofen fte^n.

Unb toelc^e mirb julegt nad) beinern Slamen f)eiffen?

(S§ muffen ficf) umb bic^ bie fct)6nften 3ungfent reiffen,

75 Unb neiben mit ä^erbrufe bie f)Ocf)begabte 23raut,

Xie bir su groffem ©luf irirb merben anöertraut.

•So fprictit ba§ alte f^el. 6in anber münbfdöt bem fragen,

(So üicl er fcfjlingen mag, unb einen guten Tlaqtn,

Unb einen ftarfen ßeib öon @id}t unb g-ieber fre^,

80 ®er nic^t toeife, toaS ÄIt)fticr unb bitter ^^iüen fei).

SiBie aber fan boc^ bi§, .§anfe ©djluffebier, gefcfie^en,

®er bu bie Sonne nic^t ftet)ft nüchtern unterget)en?

2Jer hu bem §alfe nie ücrg^nneft fatte diul)

Unb ftürmeft auff ben £ei6 mit folc^en §umpen su.

85 ©in anber bittet mol, ha^ if)m bet) groffen §auffen,

2)ag §orn unb 3BoIIen = aJief) mag auf ber SBcibe lauffen,

2;afe feine Sd)Äfletn ficQ berfteffcn in bem ^Ice

Unb bafe ber föffen Wlild) bie ©qrner libergefj:

41] äBic ift haS: müglic^ boc^, toann bu auf bem 5lltare

90 TUi)x 25ief) unb Opfer mürgft, al§ bu im gani^en ^ai)tt

SSon neuen gieljen magft, unb gibft ben @6ttern ^inn,

SSa» mebcr bir gereid)t nod) it)nen gum @ettiinn?

Unb hai)(v l)offeftu: Sf^un fommet ba§ ©ebenen!

9^un ffiirb e§ lauter @olb unb Diofenobel fd)nei)en;

95 $Jiun fommt ha§> gute @lüf! bife ba§ aufe groffer d}oif)

2)er le^te ipeltcr gef)t nacf) §ering ober 23rDt.

Unb toie ber gülbne Sre! ift beine ßuft unb ßeben,

<So meinftu, ba^ i^m aucö bie @6tter ftnb ergeben

67. Persius 11,36: '...nunc Licini in campos, nunc
Crassi mittit iu aedis'. — M. Licinius Crassus, der Triumvir.

88. Sonst der Eimer.
94. Stofenobel, eine ältere engl. Goldmünze (Wert etwa

20 Mk.), die auf der Rückseite eine Rose zeigte. Also hier
= Dukaten.
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SHc^t itieniger benn bu. 3Benn bir bon lieber §anb
100 ©in gülbtic» Srinfgefd^ir, ein t^eurer S^iamant,

©in fc^6ner 23eutel Ief)m mit funfsei^n taufenb ®aler,

SSie h)5r ber g-reube 9Jat^? tote f6l)reftu, o $)3raler,

f^iir tooKuft aufe ber §aut? fo, Bilbcftu bir ein,

5DiuB aiicö ber 3upiter imb fein ©efinbe feqn.

105 Unb barum lÄft bu if)m aud) §aar unb Söaart öergölben,

Unb gietift if)m 5^urpur an, bel^engft mit reichen @ct)ilben

2^er £ircöen 9iauc^ = 2ntar. 3n jener alten 3eit

Sa l^atte 3upitfr fein beffer ©t)ren=^leib

2ll§ ^&nig 9tuma felbft. S^er §offart mar bergeffen,

110 ijrau 2}cfte mufte tool aufe fteinern ©c^üffeln freffen,

Ihtb fcf)lcd)t genug gefpeift, biß aber atTeS mar

Sen (Sottern mebr genef)m al§ smeijmal 50 5|3aar

2)er Drf^fen jego finb, meil fie bie fc^lecbten @aben

2)lit Sreu unb SRebligleit gubor gemordet !^abcn.

115 6oIb, Silber, ^•kxid) unb ^^-ctt ift nur ber 2}2enfcben £uft,

Saöon ber (Setter gunfft nic^t meife nod) ^at gemuft.

2:er SDJenfc^cn llppigfett fud^t 5)];urpur, @oIb unb ©etben,

2a $cl^e, ?3-Iacf)§ unb SBoIC un§ beffer funte fleiben.

2^cr Seib, ber 2)tabenfaf, macfjt @tein' unb perlen ti^eur,

120 6-§ bienct feiner £uft (5rb', v^immel, äöaffer, ^eur.

[@.42] 2ife alle» nü^t ber SJlenfd), miemoljt nicf)t ol^ne @6nben,

S:ocö fommt e§ i^m gu gut, fo biet er metB gu finben.

91un aber fage mir, bu gan^e ^ßfaffenfdiaar,

Söoju ein 3tinb unb Samm gemi'irget bei^m Slltar?

125 2Sa§ fol bocb ®elb unb @olb unb berg[e]Ietc§en Sad^en

3m Tempel be^m @ebet unb für hm @6ttern macfien,

(5§ fei} benn je^unb mal)r, ma§ iSngft gelogen ift,

Xa% §erfule§ ein 9tinb auf eine 2)hf)l3eit frift:

S)afe 3itptter ju Sifc^ mit allen @6ttern fi^et,

130 §elt immer frei) (Selag unb fauffet, bafe er fc^toi^et?

2Ba§ nii§[e]t if)m ba§ @elb, be§ (Sr nicf)t mebr begehrt,

2tl§ toenn man ber 2)ion' ein 2:DffenfpieI bere^rt!

125 unb bergleid^en] mag fol bergleid^en B ma§ fol b. C maS
fotl b. DiD'-' mag fol b. E» ma§ foE b. E^E^F. 132 Sitte

2lu§gaben i^aben 2ian'. — tlenj <B. 7 fjat auf bie ricbtige £e§»

132. Slüffenfpiel : ^ßuppenfpiel, vgl. Sat. 7 v. 6.
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fiaft un§ 3um Xempel gei^n, geruft mit fotc^en '2)tngen,

Xte be§ SJleffalen @o^n ntc^t fan su 2Bege Bringen,

135 23ie reid^ er immer ift; ein §er^ bon ßaftern rein,

Hnb £>i^nbe, meiere nidE)t mit S3lut gejubelt feijn:

(Jtn et)rltcf)e§ @emiit!^, ein frMicfteS (Setoiffen,

SaS S3iaigfcit beliebt, be§ Siechten ift bcfliffen.

<Bold) Opfer bringe bor: unb ob bn mef)r nic^t :^aft,

140 SiJirftu ben @6ttem fei)n ein angenel^mer @aft.

®-4:31 Joachimi Rachelü

Londinensis

(Sed^fte Satire:

®ut unb 336je.

Scö bin fein ^inb nit met)r, barf tto( ein Wildimaul fagen,

2Sa» @ut unb 236ie feg, bebarf xd) nit 3U fragen:

art ^ingemiefen: ®ie ©atirc ift nadb S)3erftu§ gcbid^tet. ©at.
II, 69 f. lautet bie entfpred)enbe ©teile: 'Dielte, pontifices, in

sancto quid facit aurum? Nempe hoc, quod Vetieri donatae
a virgine pupae.' öierju bemerft 3)aac (5afaubonu§, beffen

2{u§gabe Stachel iDot)l benu^te (Parisiis 1615) p. 220: Hoc est,

. . . Pupae a virginibus pabertatem consecutis aut nupturis
Veneri solitae dicari . . . ®er 2Senu§ aber murbc im SUtertum
auc^ ber ?lame i^rer SJlutter Sione beigelegt. — iöon beutfc^en

S^idjtern bgl. @im. ^ac^ ber. b. Defterlei) @. 428; ferner @. 731.

823; 2}br^of, Seutfcfje ©ebic^tc 1700 Seil I, @. 80 u. ij; §of=
mannSmalbau unb anberer @ebi(^ten Xeil II (1697) ©. 254 unb
Seil V (1710) 6. 33; 2. §. 3^icolai, 2Sermifd}te ©ebic^te I (1778)
©. 100. 124.

Uebcrfc^r. A] BC ©ec^fte Satyra DE ©ed)fte ©atqre F.

134. Die Messaler waren durch ihren Reichtum bekannt.
Ein M. Valerius Messala brachte durch viele Bestechungen,
die ihm später Anklage und Verurteilung de ambitu zuzogen,
seine Wahl zum Konsul für das Jahr 53 zuwege. Sein Sohn,
der zugleich Quästor oder triumvir monetalis ward, liefs

auf das glückliche Gelingen der Wahlkampagne eine Münze
schlagen.

1 ff. Diese Satire ist durch die 1 0. (bezw. 1
1
) Satire des

Juvenal angeregt, doch ist die Nachbildung mit ziemlicher
Selbständigkeit vorgenommen (Berendes s. Ibfif.).
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^d) fenne tceife unb fc^rtiar^. @Iöf ju ber SSctfe:^ett, ©o^n,
£u XljüM mtferer S^it, bu mef)r al§ ©alomon!

5 2ÖD^cr I)aflu, D §clb, ben Urfprung boc^ genommen?
2)u bift ber 2Jfutter (traun) nic^t aufe ber 9Jafcn fommcn
2öie ein gemeiner 9iot 2Bo mic^ ber ©inn nidjt treugt,

®o Biftu aufe bem §aupt be§ 3upiter§ gegcugt,

3iod) e^r al§> $)SaEa§ felbft. 2Bo f)at man beinc§ gleicf)en?

10 So teeit bie ©onne mag mit i^ren ©tralen reichen,

3ft niemanb fo tüie bu, ber aüeä 3tt'eiffcl§ frei),

©0 richtig tüiffen mag, ma§ (Sut unb S3iMe fei),

^cin 2}ienfcö auff biefer SÖelt tüirb feinem ßeib unb üchtn

(Sr)Dunfc^en, ma§ nid)t bient, norf) irgcnb banacfi ftreben,

15 S)a§ nur berberblic^ ift, n)0 nid)t ein falfd)cr 2Ba!^n

^en @ifft für QntUx nimmt, unb fief)t ein llnglüf an

5n§ melir e§ lauter @lüf. 2Bo ift ein SJfenfc^ auf ©rben,

•Ser enblic^ fatt genug an SJeic^tum !6nne icerben?

5)a bod) ber gölbne H'Dot, ba§ forgenfd)iriÄre ©elt

20 ©0 manche ©eel erfAufft, fo manchen Tlann gefeit.

2Ba§ ^at bod) ben Songin fo pl6t3lid) I)ingcri^tet?

9lid)t ßaffiuS fein Silb, n)ie bamal§ ift ertid)tet.

[©.4i] 33a§ benn? ®a§ liebe @elb loar gr6ffer als gemein,

Unb feiner 33aarfd)afft mefir, al§ be§ 2;t)rannen fein.

25 §ett' and) ber ©eneca fo plump nic^t gugenommen,

S)a§ njarme 23ab loetir il)m fo übel nid)t befommen:

§ett' i^n ba^ gute @löf mit @elbe nur üerfd^ont,

2)er ©d)iiler I)ette nic^t beut 2}feifter fo geIof)nt.

Sßer feinen ©c^afe, ba§ @elb, jur 9ieife mit ficf) traget,

30 2'3ie get)t er üotter Slngft! Sßenn nur ein ©d)i(ff fic^ reget,

©0 f6rd)tet er ba§ ©c^mert. @o offt ein 2üfft(ein met)t,

©0 ift fein §aar an it)m, ba§i nidjt gu Serge ftel)t.

30 ©dlilff] ©c^ilf BC ©c^iff D^ ©c^ilff D«E ©d)ilf F.

19. Vgl. Juv. X. 16tf. : 'iussaque Neronis Longinum et

magnos Senecae praedivitis hortos clansit et egregias Late-
ranorum obsidet aedes tota cohors'; ferner Tac. Ann. XVI, 7

und Suet. Nero 37 : ... Cassio Lougino iuris consulto ac luini-

nibus orbato, quod in vetere gentili stammate C. Cassi per-
cnssoris Caesaris imagines retinuisset . . .

25. ©eneca: Zusätze aus Tac. Ann. XV, 60 oder Dio
Cassius.
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@r tofinbf^et taufettbmal bm rotgefSrbten 2}Jorgcn,

Sag liebe 2;age§=ßid&t, ben 2lnflanb feiner «Sorgen.

35 SSer lebig ift, ge^t frei). S)te Strmut tft fein <Scöu§,

&r fingt ein fr6lig§ fiieb, bem 3)l6rber toie gu Sra^.

Söir fef)cn mächtig ftol^, toenn unfre Saffel i^ralen

2)Jit filbern Sifciögffrflit unb gölbenen ^ofalen,

%a bodö öiel beffer ift nur 6al^ unb ficfire 9iul).

40 Man richtet feinen ©ifft in fteinern ©c^üffeln gu.

2Ö0 t:^eurer 3!}JaIüaficr im roten ©olbe brennet,

%a fürdöte bie ©efa^r, bie £eib unb Seele trennet,

©in ©c^infen aufe bem fliand) ftel)t lüiber §unger§not,

2;er fuffe SJlar^ipan bringt offt ben bittern Xob.

45 SSoI beme, beffen 2Bunbfcö nic^t meiter fid^ erftre!fet,

2U§ feiner 9lotturft bient. £)h bxdj ein ^^^attaft beffet

S^on SJfarmor ober (Stro^, bu toirft nad) meinem Sinn,

£arum nic^t ^6f)er fel^n, ni(it fur^er al§ oorfiinn.

2öa§ l^ilfft e§, bafe SufuI ju Saffel ift gefeffcn,

50 Xa ^unbert Srac^ten fte^n? 6r tan nur fatt ficö freffen.

2Öa§ ii)m @ef[»gel, SSilb, ^Safteten, SBeIfcöeg ^un,

S^a§ aUeS fan mir and) ein guter Stotffifc^ t{)un.

©efc^meige, ba^ il)m nid^tS tiac^ 2BiI(en mag geraten:

®em ift bie Suppe fal^, ba§) %ld\d) gu fel)r gebraten.

S.45] 55 (?§ mangelt :^ie unb bort balb bife, balb jene» noc^,

S;a gef)t ein SÖetter an, ha fluchet man bem ftod)

So mandöen in htn 2t\h, als ^ubcn finb gu $rage,

2(I§ §uren gu f^'Iorenfe, al§ Sturer in bem §age,

%a bod) ben armen Sropf allein ber ©ffel quält,

60 Unb nid)te§ auf ber SBelt al§ nur ber §unger fc^lt.

SBenn noc^ ber 2Jlagen nic^t ba§) öorig fan berbauen,

£en Seamans ber legten ^adit, unb lieber toolte fpepcn,

Sll§ toiber fcpn gefölt, melcft Sifelein, toelc^er Xranf

ßan t^m gu Söillen fe^n? 2öer foc^et i^m gu Sanf?

37 Xaffel] BCDEi Coffein E^E» Safein F 49 gu] BC
3ur B'D-' 3U EF 54 5)em] benn BCDEF 56 bem
^oc^] BC ben D' ben D» bem EF.

49 f. Hör. Sat. I, 1, 45: Milia frumenti tua triverit area
centum, Non tuus hoc capiet venter plus ac mens etc.

59— 67: Hör. Sat. II, 2. 20—22. 41—44. 76—TS.
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65 S^a toirb bcm Scffcrmaitl, bem fonften nid)te§ fc^^Iet

(Sin gering abgeftrcifft, ein SJettig nnr gefd^ilct,

6in frifcfier ^ropf = ®aIIat mit @ffig öorgcbrac^t,

Unb alfo ift ßuful unb id) nun gleid) gemad&t.

Sife tTv\gt mein ©arten aud). Slc^, inie ein felig§ ßeben

70 %i^^rt ber, bem feine fifauft ba§ tAglid) 33rot tan geben,

3ft Dor ber Sonnen tvadj, fi^ngt alle§, toQ§ er tan,

2)Ht ©ot unb bem @c5ct' unb frifctjen §Änben an!

SBenn noc^ ein Dieirfier fic^ in feinen f^'C^crn ftreffet,

©reift er gu ^Äf unb SBrot, ba§ if)m üiel beffer fdimeffet

75 21I§ eingemacf)ter Safft, a[§ Snglner i:nb @uffat,

Unb toa§ in feinem ftraam ber 2(pDtf)efer l)at.

S^enn toieber an fein 2Bercf, ge^Ämmert unb gefungen,

27}it ^inbern, SBeib unb 2)iagb, mit Stnec^ten unb mit 3ungen,

'^i^ ba^ ber I)aI6e Sag ift fleiffig fortgebracht,

80 Ser \t)m Don neuen ßuft gur guten 2}ia!^l3eit mac^t.

SSon folcf)em Seben locife ein Sieid^er nic^t gu fagen,

Xer nur in Üppigfeit unb lauter faulen Stagen

2;ie liebe S^ii jubringt, mit 2Jiöffiggang fic^ guAlt

Unb nur mit Ueberbrufj bie ßange (gtunben ^Si)lt.

85 3f)nt fd)mecft nic^t loarm nodö fa^t: fann fcfjmÄrlic^ felber

fd^lieffcn,

SBomit er feine ßuft inil machen ober bftffcn.

[©.46] '2:er arme Seuffel ft6l)nt üon harter 'gauUjeit ^diWadj,

§at alte§, ma§ er loil, unb nicf)teg, ba^ er mag.

2)Dcf) aber biefer ift fo gro^ nic^t ju beflagcn,

90 f^rift er jetjunber nic^t, fo :^at er feinen 3?Jagen

2:od) geftern tüol gefiiU, unb fügt e§ feinem Sinn,

©0 Qti)t e§ toieber auf ben alten ßäijfer I)inn.

75 Sngmer] BC Sngber DE Sngtocr F 84 bie lange

©tunben] BC bie langen D'D^ lange EF 88 ba»> er mag]
ba% er mag BC toa§ D'D^ ba^ EF 89 fo grofe nicf)tj

BC nid)t fo grofe DE fo grofe nic^t F.

69 ff: Hör. Sat. II, 2. 80 : Alter , ubi dicto citius curata

sopuri Membra dedit, vegetus praescripta ad munia surgit.

92. Auf den alten Kaiser borgen, Schulden machen,

ohne sie bezahlen zu können (Adelung , Wörterbuch s. v.

Kaiser).
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2ßie manrfier aber ift, ber ßon ben reichen ©cf>\^en

Sflic^t einmal in bem 3a^r fic^ reblic^ barf ergeben,

95 6&ufft 2Baffer ober 2öet), mau^t ^art unb fcfiimmtic^ 93rot,

2)er groffe 3SorraI)t jelbft bringt t{)n in §unger§ dlot.

3u Seilten fommt er nicf)t, er f)6tet fid) für ©diaben:

S)enn icer ju @afte gel)t, ber ntufe aucö anbre laben.

Xrum ^elt er fic^ berfperrt, frift feinen Äo^t aßein,

100 darauf id) tDaf)rlic^ nic^t fein (Saft begetir gu fei^n.

®r ift ber (Srben ^luc^, toietoot fie atfe fdjmeicfieln,

Unb biefer mti)x al§ ber bem alten Är6cf)lcr bcurfieln,

Unb fef)n erbÄrmlic^ gu, menn i^m öom %kbcx graut,

2tl§ toie ein mager §unb ein fterbenb 5|3ferb anfrfiaut.

105 §ier aber toei§ ber @ei^ ficf) fcb^n unb rein gu machen,

©prt(f)t: 2öa§? fol benn ein 3}ienfcö nit för bie ©einen

machen,

©meieren SBetb unb ^inb, öerforgen feinen §ert?

So ftei^r er ja ein Sub' unb nic^t be§ £eben§ 2öert!

3a freiltci^. Slber bife ^at auc^ befc^eibne SJfaaffe,

110 aSiel beffer ift, ba^ man tta§ e^rlid)§ btnterlaffe,

®en übrigen p gut al§ ba^ man ^erlic^ leb',

Unb eublid^ für ben ©arg ben legten S^aler geb',

Unb mac^ ein Seftament, bafür nic^t Diel ju banffen,

2ll§ nur, ba'^ umb ben SHeft bie ©rben fid) nic^t ganffen.

115 SKer toolgemonncn @ut ben ©einen laffen tan,

S^er ift für aEer SBelt ein e^renme^rter 2)Jann.

^u aber ^6rft nid)t auff §u fargen unb gu faften,

Unb mad)eft einen ©ot an§ beinem ©iIber = Staften!

5.47] Unb ob be§ @elbe§ noc^ toef)r taufenb mal fo üiel,

120 ©0 l)at ber fc^nSbe @ei^ boc^ meber Waa^ nod) ^kl.

9^un lieber, fage mir: SBenn dtoa bcine ^inber

Slucö folten fet)n mie bu, fo enbelofe ©c^inber,

98 auc§ anbre] aucft (SÄftc BCDE auc^ anbre F 101 bem
alten] BC bm D^D« bem EF.

94. Bor. Sat. II, 2. 55: Hier wird der sordidus victus
des Cynikers Avidienus geschildert.

95. 2ßet) : 2)iDlfen.

Iü2. Äroc^ler = Einer der aus Alterschwäche keucht
und hustet.
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2ÖD3U ba^ groffe (Selb? Söoju btc reiche 23eut',

3m f^all man nimmermehr berfelben toirb erfreut?

125 2;ocö f)ter ift feine 9lot:^. 2luf einen guten §eger

f^olgt (mie ba§ ©pricötoort I)eift) ein guter ©effelfeger,

3meQ Schelmen muffen feqn gu lang erfpartem @ut,

3)er eine, ber§ ermirbt, ber anber, berg öertul)t.

Söa§ jener alte ?Jarr in ^met^mal bretffig Satiren

130 ^at forglicö beigelegt, fann burdö bic @urgel fatjren

3n fo Diel 2)Jonat ^dt, ber Sunffer :^at nun @elt,

2;er Strbett mag er nic^t, er fud^t bie frifcöe 2Be(t,

2ßo bon bem füffen SBein bie 23edöer öberflieffen,

2ÖD ft(^ bie junge 23urfcö in '^rMigfcit begieffcn,

135 2Ö0 ^and) unb ^feiffen fet)n, mo man beim guten Sd^mau^

Xen Düen, @tuel unb 2;ifc^ gun ^enftern mirfft ^inaufe,

2ÖD jeber faufft unb fpeljt, fid) fc^IÄget, fingt unb lad^et,

llnb naffe Sröbcrfcftafft fo leic^ttidö bricht, al§ madict,

2Bo man beim @eitenfpiel mit ^rcuben taugt unb fpringt,

140 2Bo man runba runba ouff 3n)an(3ig ©timmen fingt.

2Bo 23enu§ ^ofgcfinb umbg (Selb gu S)ienfte ftei^en,

2Ö0 Sparten = Spiel unb 58ret in noUem «Scfttoange gelten.

(S§ toirb gefiurt, gcfd^melgt, geboppelt, bi§ gu le^t

5lucö Seutel, .^pofen, 2öamb§ unb §ut loirb auffgefe^t.

145 2)a ge^t ber Sammer an. S)a :^cbt er an gu benffen,

Db er ben naffen §al§ mit morgen ober ijtnUm.

S)cn ^-reunben fommet er nid)t gerne gn (Sefic^t,

2:a§ @raben mirb i^m faur, gum §anbmcrf taugt er nidöt.

dlad) langem 3tat:^ greift er gu ©pieffen, 2BeI)r vmb Söaffen,

150 2Bil ba§> üerlorne @elb burd^S (Sifen toieber fil)affen.

[©.48] (Sibt ficö beim 2Berber an, beut felber ßeib unb S3lut,

136 gun ^-enftern] BC gum f^^nftf^i^ ^^ 3""^ fyenftc'^ D'^

gun ^-cnftern E gum genftern F 142 in üoHem] BC im
üoHen D' im öollem D'^ im OoHen E in bollem F 149

langem] BC langen D'D^ langem EF.

140. «Runba, vgl. auch Sat. 7 v. 142 ; dazu DW VIII, 1 505

und Rubensohn, Euphorion IV, 548— 550.

14S. Evang. Luc. XVI, 3: 'Der Haushalter sprach bei

sich selbst: „Was soll ich tun? Mein Herr nimmt das Amt
von mir; graben kann ich nicht, so schäme ich mich zu
betteln?"'



(VI.) @ut unb 2?6fe. 65

Itmb einen Xalev feil, bei* fotd^ ein treflirfi (Sut

©0 fc^t^nblic^ unibgebrad^t, mufe nodö tool toeiter geilen

Unb aud^ ba§> SSorgebirg ber guten §ojfnung feben.

155 25enn nac^ Sumatra gu, nac^ 3fi^on, nac^ 3ciöan,

^a too ber ^ßfeffer toÄd^ft bem jdjtDar^en 2)iDrian,

SBietooI nad) Snbien aucb nÄf)er ift ju fommen:

^lur fort bie ®Ibe lang ben fiebern Söeg genommen,

Sife auf bic t^-eftung ju, tDO man bie 3Bilben fcfjleuft,

160 2ÖD man 23rafi(ifdö §oI^ init eifern S^^^^^e" ^eift.

®in anber meint, i>a^ et ben §immel eingenonmten,

SSenn er f6r aKer Söelt mag f^oä) gu Srcte fommen,

S3et) f^urften fei)n gefel)n, in gölbner Sienftbarfeit

Unb ftoltjer @d)Iaberei) »erbringen feine 3eit,

165 ^pat gern, bafe neben it)m ba§, gan^e 2?oIf ficb beuge

Unb mit entb[6ftem §aupt bi^ auf bie ©rben neige,

©pricbt lauter ©tel^entüort, ergebt, inbem er fpricftt,

^ie Saugen 'i)odj empor, fennt feinen Vorüber nict)t,

Siocb einen alten ^^reunb, ber nur 3U f^-uffe gc^et,

170 Unb je^o neben il)m ein armer 9iitter ftefiet,

®a er auff einem (Saul Don taufenb ®aler figt,

2)er milb bon geiler £uft fid& liebet, fc^Sumt unb fc^iDigt.

6§ lauffen umb if)n ^er bie ^Pagen unb ßacqaien,

(SJon 3iingen fag id) ni(^t, e§ mbdjte Steine fcbne^en),

175 @ef(^nürt, gebrAmt, gepult, ba feiner ift fo flein,

2)er i:^m nic^t felber aucft ein §err gebüneft gu fe^n.

2Ba§ folt[ej ber nic^t t^iin, ber fold^ ein 2}olf tan mieten,

Unb nur mit einem SBinf ben «Stufeern barf gebieten?

®r fennt fidö felber faum, er !)at ben ftol^en Staar,

164 ©dölaberel)] BC ©daueret) D^ ©cblaöeret) D^ ©daueret)
EF 166 bie ©rben] B bie ©rbe CDEF 176 gebüncft]

bebüncft BCDEF.

156. SKorian : 3Jtof)r. Gelehrte Weiterbildung des 16. Jahr-
hunderts.

159. Nach Schröder hier keine andere gemeint als Glück-
stadt.. Das Zuchthaus (Raspelhaus) dort ist vor 1664 erbaut
(die Übeltäter mufsten in den Raspelhänsern mit schweren Holz-
raspeln, und an diese angekettet, Farbhölzer zerkleinern, vgl.

V. 160); daneben bestand bis 1820 auch ein Irrenhaus, die

'SSilben' (v. 159) daher wohl die '@eifte§franfen'.

J. Rachelii. Teutache SatjTische Gedichte. 5



66 (Aa.) @ut unb 23&ie.

180 ©r loar nic^t ber er ifl, er ift nic^t, ber er toar.

Unb ob er ntu^ geftefin, bafern er nic^t \vxl liegen,

'Za^ er burc^ ttietfe unb fc^ttarö fo Ijod) emporgefliegen,

[©.49] 2ocö ^elt er§ fcf)r berbefft. (Sr meibet ba§ Satetn,

(?-tn jeglidö anber Söort mufe nur g^ran^^ftfcö fei)n,

185 ^-ran^L^fifc^ Wlunb unb Sart, f>-ran^6fi)(^ atte (Sitten,

^•rang6)i)cö S;udö unb 2Bamb§, fi-ran^6fifc^ äugefc^nitten,

2Sa§ immer ju ^ari§ bie cble @cf)neiber = 3untft

§at neulich aufgebracht, auc^ miber bie SSernunfft.

S:a§ liebt beut Xeutfc^cn ju. @oIt' ein gran^sof e§ toagen,

190 "Jie ©poren auff beut §ut, bie ©cfturf) an §Änben tragen,

Sie Stiffel auf bem 5?opf, ja (Schelfen bor bem Saud)

Stnftat be§ SkffeltDerfS, ein Xeutfcfjer tfjAt e§ auc^.

3i^er ^ette tool erbadit al§ Starren unb g-ranöofen

S?ei einem (Sammit = 9ii)f bie grobe ßeinlnanbS §ofen?

195 SBenn felber §erofIit ben 5ßlunber folte fefien,

6r liefe (mit ©unft gefagt) für fiad)cn einen ge^en.

3c^ fag je^unber nidit öon prdc^tigen Saroffen,

2^arauff 2)iabame ft^t bem Stegen gan§ üerfdiloffen,

191 etiffel] ©tifeln B ©tieffein CDE ©tiefein F 192
9Jeffelmerf§] B iJieffe(toercf§ C 3teftcüuercf§ DE SleffeU

tüerf F 194 ©ammit] ©ammten BCDE ©ammet F
— bie grobe] bie groben BCDEF — SeinmaubS] BC Sein*

manb DE^E^ Seintoab E^ SeinttanbS F 198 bem] öom
BCDEF.

1 S7ff. Vgl. Lauremburg 1, 181
:

'. . . ein ©niber t^o $)3ari§'.

— V. 210 ff: '2Bat nu einbreditiglig ein d'^rbafir ©d)niber dtaeif)

SSan nie beftcmmet |cfft, unb unbcr ficf bcflaten, 2sp mat 2)taneer

f)e teil bit '^at)X ftafferen laten S)e anbern 2]oIcfer all . .
.'

1S9. liebt äu: für nd.toleven, belieben. — i91:Vgl.Laurem-
berg I, 423 f.: „©o trürb man ocf barna be Äleeber richten

mhen,'be ©tebeln up bem 5^op, be Wlii^e up bm a36ten."

195. Nach Juven. X, 28— 33: 'Jämne igitur laudas etc.

Der lachende Philosoph ist aber Democrit, nicht Heraclit,

wie hier nach Rachel anzunehmen wäre; vielleicht giebt

folgende Stelle bei Lauremberg die Vermittlung III, 485—490

:

'2ßen be bullen 2Bnfen, baroan id ^eb gefcdit (nämlich Sat.

II, 9—14), Xit fc^olben fe^n unb ibt bebencfcn rec^t ... So mürbe
be, be altqb Iact)be, menen, Xat em be 2;ranen lepen bctt) an be

2:enen: Se alti)bt meenbe, be mürbe fo grumlpcf lachen, Sat em
£cöer unb Sunge mod^te frächen.' (Klenz S. 9.)
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®er (Sonnen aufgebefft, bie S^od^ter neben i^r,

200 3)er 5?'ammerfa^en bret), fed^S Kappen ober bier.

3mgleirf)en melb' ic^ ntc^t üon fleinen ^oIflcr=§unben,

SSon <Bd)mmt unb $|^uber^aar, üon 5)ßf(aftern o^ne Söunben,

S?on aüer Kleiber ^prac^t. ^d) äiefie mä)t f)erfür

S)a§ 2)?armorftetnern §aufe, bie rtegelfi^te Sfiür,

205 S:a§ (55ip§= unb Sßilbertoerf, bie Seppicf) an ben SSAnben,

Unb tDa§> nad) frembber 2lrt mit nic^t gemeinen §Änbeu

3ft fünftltcö aufegefül)rt, toa§ ber gemeine SlJann

Sfic^t al§ mit ofnem 2}kul unb 2öunber fe^en fan.

23er aber mit 35ernunfft ba§ 2;offentt)erf befcftauet

210 Unb nic^t ben 2tugen nur in folc^em §anbel trauet,

2Ber neben bicfer ^radjt audj merffet bie (S5cfat)r

Unb nimmt fo manchen '^al be§ l^o^en @Iuffe§ njar,

Sen tommt ein ©c^reffen an. (SIeicö loie mir fnnttfam

ftefien

Unb auff bem l^ol^en Surm ben föi^nen Keffer feigen,

5.50] 215 ^\(i)t einer Kimmt if)m nac§, mir banffen (Sott allein,

Safe mir ber ©rben na^' unb an bem 33oben fetin.

2n§ 9toom jur 2;ienftbarfeit ficf) nunmehr fc^on befante,

Unb e^rte feinen §errn, ber fic^ Pom 2;iber nante,

2;a :^erfc6te neben i^m ber m^c^tige Sejan,

220 fynft feinem ÄÄtifer gleich, mar niemanb' untert^an.

Sejan toarb f)oc^gee^rt, (Sejan mirb angebeten,

£ie gröffeften ber ®tabt burfft er mit f^üffen treten.

(ix mar be§ @lüffe§ ©of)n, für allen :^od)gefteIt,

Sejan, be§ ^A^fer§ greunb, ha^ negfte §aupt ber Söelt.

225 gejan ti^at mag er molt'. ®§ mar fein 2öiberfpre($cn,

23er i^m gefiel, ber fönt ben beften 2JJan aufeftecöen.

(ix tl) eilet' 2(empter auß, er fe^et auff unb ab,

(J-r fc^enffte, mem er toolt', ben fc^manfen Siebenflab,

(^ah Dtegimenter toeg. (5r t^etüe bie SSogte^en

213 2»cn fommt] B S^en fompt C 2)em fompt DE 3)em
fommt E3F 218 oomj B oon CDEF 227 (ix lljeilef

. . . fe^et] BC (ix tfieilte . . . fe^te DEF.

209. 2)Dffenmerf : ^uppenfram, (Spielerei, vgl. Sat. 5,

V. 132.

5*



68 (VI.) @ut unb a3iMe.

230 '3::cn fianbüeriüaltcrn aii^. ©§ mfifte btfe anfc^eueit

2)cr 9i6mer gati^e diaii). 2)ife Jüci^rte feine 3eit,

S3i^ boB üon 6aprct§ ein l^eimlidicr 23cfcfteib,

SBarb in bie ©tabt gefanbt. ©cjan toar fc^on betraten,

(sejann? ioar üerbammt, tocife nit, nmb lt)a§ f6r Saaten.

235 Wan fagte, bafe er felbft bent ^Ät)fer nad^geflcU;

Sic 2;f)at tüar ungetoife, ba§ llrtl)ei( lüar gefeit.

SejanuS 23ilbnu§ lüarb öom §enffer abgeriffen,

8ejanu0 lüarb gefcftleifft, getreten mit ben '5'^ffen/

@ct)6net, angcfpet)t, gum Xiber :^ingebract)t,

240 £ife mar ber le^te £oi)n, bie 6'nbfd)afft feiner SDiac^t.

§ic [ic^eftu, mein f^rennb, J-oie auf be§ @Iuffc§ Spi^jen,

^lud) in bem I)6gften Staat, fo fä^rlid) ift ,^u figen,

2öie groffer Ferren @unft fo pl6^lidö balb 3crbrid)t,

2Bie leicht ein b6fer SSurm ben groffen 5!örbi§ ftic^t.

245 ^d) fage öon bem ^Reib: beborab fo bie §errcn,

SBcnn ein 25erleumbber fpricftt, bie D^ren toeit auffperren,

[©.51] 'SJcm Slrgtoafin nntertl)an a[§ nac^ 2;t)rannen S(rt,

©0 ift fein Siebermann hct) i^nen lang bcrteart,

©ie faEen pl6^Iicö ju. Slaum ift ein 2Bort gefproc^en,

250 G-» ift fo balb geglaubt. 3^er ©tettcn ift gebrochen,

Xie llnfc^ulb ift in 9'lot, ja umb ben §alfe gebracht,

3nbem ber Sleiber ftel)t unb in ba^ g-ihiftc^en lac^t.

3c6 fu(^ ha^ öorig Sßfab, baüon id) abgegangen,

Unb fag, ha^ manrf)er munbfdöt mit iufeerftem äJerlangen,

255 2Ba§ il)m nur fc^Sblic^ ift, unb ha% er folc^eg tu^t,

Sicmeit er nid)t erfcnnt, ma§ b6fe ift ober gut.

2ßer aber mit ^ßerftanb toil för bie ©einen forgen,

2)er lielt fie baf)in nur, ba^ fie t)om friit)cn SDZorgen

S3ife in bie fpdte 9iacf)t in S3öcf)em embfid^ fetjn.

230 S§ müfte bife anfc^euen] (ä§ müfte ficft anä) fcfieuen BC
G§ mufte fi_d) au^ fd)euen DE (5§ mufte bi§ anfdieuen F (mie

A). — anfd)euen: nmrbe offenbar fpäter nid)t mcf)r oer=

ftanben, ogl. bie ßegarten. (S;§ fte^t neben anfc^auen, mie

„DcrbÄuen" ©at. VI, v. 61 3U »erbauen. 2)ie £)rt^ograpt)ie

mie „Icutet" ©at. VI, v. 417 für „lÄutet" 237 ©ejanuS]
BC ©ejani DE ©ejanuS F 239 3um XiberJ jur

BCDEF 242 fo fAbrlid)] BC gefA^rlid) D fo fi^tirlic^ EF
247 Slrgioatin] Slrgmofm BCDEF 253 ba§i )^\ab] aüe 5lu§=

gaben.



(VI.) @ut lutb 236fe. 69

260 23et)oraB an bem Ort, too @xkd}i\dj uitb £atcm

3hife allen ^-cnftern raucf)t, ttio $)3rtfcian regtret,

2Bo ein Drbtltu§ ben 93trffen = 3cpter führet,

23iB bafe ber junge §err fcf)on feinem Sünffel traut

Unb ben $}^aIemon felbft mit lautrem 2;ru^ anfdiaut.

265 '2)enn fc^iffet man if)n fort auf i)oljc gürftenfcfjulen,

Um tunft unb SBiffenfc^aft mit rechtem ®rnft p bulen,

3u (erneu in ber geit, tDomit er irie ein 2Wann

Seüorab (Sot, ber SÖelt unb if)m felbft bieneu fann.

Hub biefe§ ift ber Drt, iro fic^ bie SuseJt^ i'^ict»

270 STßo einer @otte§it)ort, ba§> i)ocf) ©e^eimnuS, liebet,

(Sin anber tt)ut ba^ fein', erforfc^et 2;ag unb 9iac^t,

SBa§ üou Suftinian gufammen ift gebracht.

@in anber (mie e§ gef)t) mirb bon Statur getrieben,

3u lernen, n)a§ ©aleeu unb Gelfug norgefcfirieben,

275 ©in Xt)dl ge^t bei) ber D^ad^t, mil aufe ben ©tenteu fel)n,

2öa§ über funff^ig ^al)v unb ferner fol gefcf)et)n,

2BicU)Dl e§ ettoan feljit. ©in anber :^at fein ßeben

S)em fingen ©tagirit unb feiner 2ci)x ergeben,

.©•52] g.jj^ Qi^ijQj. red)net an'^ ber Söinffel 2}Jaefe unb Qal)l,

280 Unb fucf)t ben a}MtteIfticr) mit einem fpi^en Staat.

6in anber, unb mit i^m ber allermeifte §auffen,

2öil ficf) mit aßer Wlad)t iu einem Softor fauffen,

260 an bem] BCDE' an ben E^E» bem F 270 ba§ fioc^]

bie ^of)' BCDE ba§ f)Dl) F 280 SKittelftic^] 2«ittelftricö

BCDEF.

261. Priscianus Caesariensis , ein lat. Grammatiker zur
Zeit des Kaisers Justinian.

262. Hör. Ep. II, 1, 70 . . . 'memini, quae plagosum mihi
parvo Orbilium dictare.'

264. Remmius Palaemon, ein Grammatiker zur Zeit des
Tiberius und Claudius, Qnint. 1,4,20 und 5,60 Säet. Gr.
23 etc. Juv. VII, 215 :

' Quis gremio Celadi doctique Palae-
monis adfert, Quantum grammaticus menüt labor?'

273. Celsus bei Juv. VI, 245; ein Zeitgenosse des Sati-

rikers, der sieben Bücher Institutionen hinterliefs.

28 1. Janeser Potorianus (d. i. Joh. Prätorius), Philo-
sophia Salustiana 1664: 'Dum bibo vinum, loquitur mea
lingua latinnm; Dum bibo bis vel ter, sum qualibet arte

Magister.' (Klenz).



70 (VI.) @ut unb 936fe.

a3eut aticn gelben trug. Sger nid}t befrijciben tuf)t,

2)em grcifft er mit bcr ^-aiiit, Wie billig, auf ben §ut.

285 2:a milffen ©lAfer, g-eur, Xabaf mxb ^Pfciffen fpriugen;

2}e§ 2}iDrgenb§ forbert er ben fjeinb für feine tltngen:

§erauf3, bu §unb, Ijeraufel 3>erfudO bcnu in ber X^at,m \va§> it)m SJiaiftre 2Uarb für ^unft geseiget ^at

3n einem gangen 3af)r. ®er anber fan nid)t meieren,

290 äliufe mit bem SJarren fort, dlad) üielen blinben ©treid^en

2öirb einem ungefe^r bie 9Iaf' ein toenig munb,

3)a faufft man niieberumb auff einen neuen 23unb.

(Sin anber i)at ben 9tut)m, ba^ er in allen ScömAufen
@ic() ber 5penÄIe g-einb unb ©eiffel teil ermeifen,

295 Xl)dU 9Jafenflieben aufe, fdjlegt einen Sanbe§ = 2)Iann,

S;cr etlüa bret)mal me^r alg er üerfteljt unb fann.

(Sin anber left fid) mol fampt bret)cn gar üerfperren

Unb fürget feine ^i-'it n"t f)od)gebornen i^evren,

33ringt o^ne 3flut)erft) in einem ©dilafgcmad)

300 2^eu edfar, §ector, tarl unb 2)atiib tior ben Sag.

©egt @elb unb Söd^er auff bei) einer freien 3f'f)en,

Sarf mol ben guten ^^abft mit einem 23auren ftccften,

'Sc» 23anne§ ungeac^t; ber ^necftt (Stiprin 9Joman

6d)ldgt feine§ i^erren Söeib. ©in anber gibt firf) an

305 S3ct) älieifter i^i^lcf^i^f ^ernt fpringen nacft ber ©eigen,

2?alb :^at er feine ßuft auffS I)Mgern ^ferb ju fteigen,

23alb mu^ ha^ 2)teffer :^er, Derfuc^et mie ein (Si),

®in §aaf', ein diel)', ein §un unb t^ifdö 3" t^eilen fe^.

©in ftiller @d)Ieid) = in§ = §aufe :^elt fict) gu Sungfer ^Äten,

310 ^ommt offtmalS it)r su S)ienft im finftern angetreten,

[©.58] ©timmt feine ßauten an, ert)ebet nad) ber Äunft

286 ben $^etnb] B bem C ben DiD^E bem F 287 35er=

fucö] üerfud)t BCDEF 290 bem DJarren] BCDE ben dl
F 295 3iafenftieben] 91afenftieber BC 9Jafen = ©tieber

DE •Dkfenftieber F 308 §un unb gifd)] ein ^-ifd)

BCDEF 310 im finftern] B in finftern C im finftern DE'
in finftern E'-äE^F.

300. Namen der vier Kartenkönige ; Ä^eftor als Rauten-
bube bei Pfeffel, Poet. Versuche, Teil VI (1818), S lb4.

302. ^Pabft im Kartenspiel wie S. IV v. 4.
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2)cr <Bä)b-n^t\t ^b<ij\tm ^ßreife unb feines iper^en 23runft.

<So gel;t e§ borten I)er, fo pfleget ntan§ 5u treiben,

S)er 2Sater tüunbcrt firf), too boc^ ba§ @elb mag bleiben,

315 Sag er bem 23otcn gibt. 2)ocö Sieb unb ^ofnung madit,

Safe aUe Dfet^nung nic^t fo eben toirb beba(^t.

5)em Süten Unget nur, er märtet alle'Xage,

Safe fein ^I)ibipbu§ auc^ ba§: rot 5)]aretlein trage,

®afe er in fur^er 3eit für 2}Jeifter mag befte^n,

320 %-{ix aüen fet)n gefc^ifft, mit fünften irol tierfe^n,

%äx otlen tüditig fei) ber ganzen ©tat gu nö^en,

3:!ie llnfc^ulb für ©emalt unb falfc^eS Siecht ju fd)fifeen,

So, bafe er mit ber Qdt mag fommen in ben 9iat^,

Sa mancber biel SSerftanb unb SBi^ bonn6ten i)at.

325 ?lun ift ja freiließ toaf)r, bafe f)ie auff bicfcr örben

2JJag mdjte§ feligerS üon @ott gemünbfitet mcrben

9(Ife SSiffenfc^afft unb £unft, mo fern bi§ groffe @ut

f^Slt auf ein frommc§ §er^. 2Bo aber ftol^er SDfutb,

SÖD i5üi"toit3 unb ber @ei^ ficö bei) ©elarten finben,

330 ®a bleibt ha§, 23&fe nur, ba§ @ute muß öerf(^minben.

2Bie mke ajh'il) unb S^\t üiel beffer angetoanbt,

ffßenn mancher meber Suc^ nodö 93u(^ftab f)ett' erfant!

SBenn felbft ®emoft^ene§' ben @taal t)ett' ange^i^et,

Unb, loie fein 2}ater tt)at, beim ©c^miebcbalg gefi^aiget,

335 Sa er 3ur @cf)ulen ging, er l^ett' i^m felber nidjt

@amt üielen taufenbcn folc^ Unglüf angericf)t.

Di) gleid) ber 2;uIIiu§ ift gen 5üfien gefommen

Unb ^at ber 3ungen SJu^m ben ©riechen abgenommen,

2Be((^ 25ort^ei( mar babeQ? (5§ ging if)m ebenfalS

340 @(ei($mie be§ ©c^miebeS (Sof)n, ba§ 3)Jaul jerbracft ben

ijalB-

SSic mancher teil ber ©c^rifft ©el^eimnuS mol ermegen,

3Sie(mebr als anbre fe!^n, bie £e^er miberlegen,

[©.54] SJertieffet fidö fo fern, teenn ii)n ber f^ürtoi^ treibt,

Sa^ er bem $)3abft fo biet al§ einem ßut^er gldubt,

317 Sem 2llten Unget nur] Ser mt' öerlanget nur BCDE
Sem SUten Idnget nur F.

317. lAngen für intr. langen, lang werden d. i. die Zeit.



72 (IV.) @ut unb 23iM'e.

345 Xem 3ö5i"9cl ni^t Diel mel^r: teil aöc 2;mg crgrftnbcn,

Unb je er tociter fuc^t, je mef)r ift nichts §u finben.

3ule^t Dertoirfft er§ gar unb bleibt ein Sucian,

2;cr e» mit feinem I)elt unb nichts al§ stceifeln tan.

Unb lüie, toenn gute fie^r unb ungefi.i)iffte§ Seben

350 (3Sie Icibcr offt gcic[)icf)t) cinnnber tüiberftrcben?

Sßenn einer auff ben S^runf mit groffem (Si)fer fd&mdl^t

Unb felber mel^rent^eilS in öoßem ©aufe ge^t,

G^rmanet, toie man jol ben S^xn unb Staac^e meiben,

Unb ift fü munbersart, ba^ er fein SSort fan leiben,

355 ©pridjt, tüie man [tollen ©inn unb §offart fliet)en fol^

Unb ift bife über§ 2}iaul beffelBen SafterS bol?

SEie reimet fid)§ für @ot (üerseif) mir, ba^ id) frage):

Gin 5)3;au[u§ auff bem ©tuel, ein ©torfnarr im ©etagel

Sfßo nic^t be§ $riefter§ Xijat ficf) reimet mit ber ße^r,

360 Qx fc^retje 3n^i"fn lang, man glaubt im nimmcrmet)r,

3ft jemanb toeltgelart, ber 9iect)ten toie gefliffen,

3n ^Änffen abgefüfirt unb trdget fein ©etoiffen

Umb (Selb unb ©aben feil, f)at nid)t§ al§ Sßortf^eil lieb,

5So§ fan er anberS fet)n al§ ein Vermummter Sieb?

365 ^ommt er beq fyörften auff, ma§ meife er xndjt gu finben,.

2:a§ arme $8örger = 23olf bife auff ben ©rat gu fcf)inben?

W}ad)t aüeS mit ©etoalt unb ßiften untertfian

Unb ftreirf)t ber Sienftbarfeit bie )rf)6nften färben an.

s^at fid) ein raui^er 2)Jenfd) jur Slr^enet) begeben,

370 (5r lÄft ben ^ranffen 2}iann nit lang in ©c^mer^en leben.

23il er fein gut mef)r tuf)n, fo bringt er il)n jur dtni),

©ibt il^m ben legten Srunf unb nimmt ba§, ©elb bagu.

f^at aber jemanb gar ber ^lauberfunft gefc^iDürcn

Unb ift mic bon 9latur jum ©treiten nur geboren,

[©.55] 375 (f-in fteiffer §abered)t, in aEen ©triffcn fc^nel,

361 meltgclart] 2Belt gelahrt BC 2Belt = geleI)rt D^D^E 2BeIta
flclalirt F 366 ©rat] B ©rab C-F 369 gur] BC in
DE jur F 371 er i^n] BC man \\)m D'D^ er if)n EF.

347. L., der sich über die Mythologie lustig machte.
366. ©rat : Änoc^en.
362. abgef%t:burcötrieben, DW. I Sp. 42: der Beleg

hier fehlt DW.
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®cr ntcf)t§ im 2JJunbe füfirt al§ feinen 3a6ai^f^

llnb SKeiftcr 2öanber§mann, ber nie fic^ left bebeuten,

(Sibt fein getnonnen ©piel, ^at ßieb' unb Suft ju ftreiten,

®in folc^er madjt fid^ fclbft bet) jebermann üer{)afet,

380 llnb ift auf STeutfcft ein yiaxx, auf ©riec^ifc^ ein ^jß^antaft.

2ßte manchen ^at fogar ber '2;ün!fel eingenommen,

%a^ er auc^ bet) ifim felbft nid)t fan gu (Sc^Iuffe fommen,

SBcIcö 2lnfel)n, meldjcr S^ienft, toelc^ £eben, melc^er @tanb

5JJur feiner iDurbig fet). ®a§ gan^e toeite ßanb

385 §at einen Sondier nur, fonft ml)v e§ tool ein ^^reffen,

3n einer 5ßriefter=3unfft gans oben angefeffen,

(Sin Sßrobft, ein 23if($off fetjn in einem ganzen ©tifft,

5)ag ift ein feiten ®l»f, unb ba^ mir einen trifft.

3n einem ®orffe ftefin, bie 23auern=^irc^e füücn,

390 2)a§ fan ein jebcr tuf)n, ber eine gute Srillen

3u feinem @d)ul^en l)at, ein 23eif, ein SD^ennonift,

®er ^cutc faum getaufft unb £ct)rer morben ift.

©0 lafe benn beine tunft in guten Sd)ulen f)6renl

2öa§, ic^ ein (Sd[}ulfuc6§? icl)? Sott' ii bie Knaben Iel)ren?

395 ©in SiHenüauffer feljn? ber 93firger ©c^mad) unb ^^lud)?

©0 molt' icö, ba^ ber Sli^ ben Slriftotel fdjlug!

f^üii' id) gu fold^em ©nb' in meinen jungen Sagen

Sei) i^ellem ©onnenfc^ein bie 'gacfel möffen tragen,

385 e§ tool] BC e§ nur D^D^E e§ moI)l F 395 Spillen*

paufferJB Srillenpaucfer C 23riaen = 5J5aucfer D^— E^ SBiUen=

qSaurfer E-^ 23riüen))aucfer F.

376. 3fl6areII. Verschiedene zu ihrer Zeit als Philo-

sophen oder Juristen berühmte Schriftsteller. Ein Philosoph
Jac. Zabarella f 15S9 (s. bei Jücher).

377. 2ßanber§mann : so wurden damals gerne die Hand-
bücher bezeichnet. Klenz teilt mir mit: ' ©etftl. $i. für Sieifenbe,

Ulm 1676'; vgl. auch den '6i)erub. 2Ö.' etc.

391. 3Seij, auch ^ei^' (§ecft§), eig. Narr, aber auch ein

'Unerfahrener', bes. der jüngere Student (hieraus Fuchs?)
DW III, 1473; Kluge, Etym. Wbch. unter Fex. — Taubmann,
Plautusausg. 1 61 2, S. 288 setzt zu adnovitius 'ein garjunger Veitz.'

395. 23iIIenpander, nicht 33rillens (s. oben die Lesarten).
— SBille nd. oder SeÜe, Hinterbacken; also burschikose Be-
zeichnung des Lehrers, wie heutzutage etwa 'Arschpauker',
vgl. Schiller -Lübben I, 336. — Laiu-emberg IV, 67«: '3^r
[sc. die Hochdeutschen] fi^et auff SlrSbadn, tnt) [die Nd.]
litten up ben Sßiüen'.
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Sen Scf)mÄuiern eingcfd^enft, bic 23affen gro^ gemadöt,

400 ©0 nmndie» ^anl geftült, gebicnt fo manche dlaä)t^

<Bo fprtcf)t §err '^ünffelgrofe- Sn folcfien ^ol)tr\ ©innen

2J erbleibt er, toie er ift, iueiB nic^teS ju beginnen,

kriegt enblic^ einen ^yreunb, befucf)! ein frembbeS ßanb,

Unb fingt ba§ alte Sieb, ben Surren tüol befant:

405 Sit nomen Domini: ber §err Ijat einen 23ec^er,

(Xer SBirt, ber ift ein ©cfielm, er borget feinem S^d)tt),

[©.56] 25on ber ^ortun n^erb icfi, trerb ic^ getrieben um,

SBiItu, mein eb(e§ £ieb, toiltu mit mir, fo fumm.

^a get)t ber tf)eure Tlann, bie §ofen finb jerriffen,

410 (Jr lefdjet tool ben 2:urft, tiil^t aber fd)male Siffen.

©in 2at)mcr Sctjuftcr f)at üon einer ^unft fein 33rot,

®er Siebenfünfticr get)t unb leibet §unger§not.

3c^ motte toeiter f)in gu anbern Sachen treten,

Sa fprac^ ein greunb gu mir: too bleiben bie SjSoeten,

415 Sa» fromm unb efirlid) 23ol{? 3<^ fas^c runb unb rein:

2öer fromm unb e^rlid^ ift, ber fann fein ®d)clm nic^t fci)n;

SBenn aber ein 5>oct nur mit ber ©aue leutet

Unb gern auff fc^Änblic^ Sing mit groben hoffen beutet,

SBenn feine gange ©cfirifft nacf) b6fem Seumut fcftmefft,

420 2Benn er get)eime ©c^macf) ber gangen SSelt entbefft,

SBenn feiner fyeber 9{ul)m beftet)t in foldjen Sachen,

Safe er mit bitterm Sdierg nur anbre fd)marg toil machen,

©in folc^er 2Jiann ift me^rt, ju tragen einen ^rang

3lnftat be§ fiorber-^meigS bon einem Äalberfrfjmang.

425 3ule§t: 2Ber ©otteS ©eift in Semut nicf)t erfuc^et,

400 geftült BC geftittt DEF.

405. sc. benedictum.
4US. So beginnt ein Volkslied, abgedr. in „2}ier fd)öne

Tieme £ieber", Basel, Schröder. 1612, vgl. Weller, Annalen
I, 274.

412. d. i. Magister der sieben freien Künste.

4l9ff. Vgl. Hör. Sat. I, 4, 78: '. . . laedere gaudes', Jn-

quis, ' et hoc studio pravus facis ' etc.

425. Enenso bei Kindermann 'Der deutsche Poet' 1664,

S. 20: Im DW. nur ein Beleg aus Simpl. II, 6: 'Sa§ 6per5

l^fipfte mir gleic^fam oor ^^reuben mie ein ^dlberfdimanglein . .
.',

das gleiche Bild auch bei Abel, Satir. Ged 1714, S. 212.



(VI.) @ut unb 23&)e. 75

2}er tft mit aller ^unft unb 2ötffenfrf)aft üerfluc^et,

Strebt nur nadj eitlem 9'iu:^m unb (baSt ber I)6gfte Btii)

Ser lautern X^ot^dt tft) liebt niemanb mel)r al§ ftcft.

(So Diel al§ ti^pfe fe^n, fo biel finb auc^ ber Sinnen,

430 (5in ^i^igeS ©eblüt left feine 2)Iül)' verrinnen,

?Jlacl)t ft(^ ber Söelt befant burc^ einen §elbenmutt),

Surdö eine bapfrc %^au\i, bmd) Slriege, 3}tDrb unb S3lut.

(?§ ift fein' f)6gfte £uft, menn St^rffer, StAf unb Rieften

%tx feinen ^Jiamen nur al^ für bk $cft erfdjreffcn,

435 Söenn ein bebrengteg SJolf, ein 9ieic^, ein ganzes ßanb,

2Bie lang e§ fte^cn fol, ftc^^t blofe in feiner ^"^anb,

SBenn unter feiner Wadjt ficf) f^i'^ften muffen beugen,

2Benn er aud^ @unft unb (Sümpf, ntag iS6nigen er§etgen,

©.57] Söenn fein beruf)mter Slam' burcö alle S^iMfer gel)t,

440 3" affeit 3eitungen Sennor Spabento ftcl)t.

Sinn aber ift ein @ot, ber bif? unb aUeS fielet,

Unb o^ne beffen 2Binf auff 6rben nid&t» gefc^ie^ct.

dlaä) feinem SBillen get)t ba§ Sd)aufpiel biefer Sföelt,

(Sr fc^afft e§ toieber ah, \o halb e§ i^m gefeit.

445 ®g ftnb mol anbre me^r fo ^od) emporgefommen,

Unb I)aben, ad) mie balb! mie pl^glic^I abgenommen.

aSie fpielt bie ^6gfte SJtac^t fo ^eimlicf) alle ®ing,

2ll§ ob fie nirgenb toti)X, unb legt bin 9iafenring

Sen toilben Seuen an, tote fan ein 3Jlenf{f) fic^ ftreuben

450 Unb teil bie gan^e 2Belt mit einer j^au^t verreiben,

Ji^cnnt feinen ^^üljrer nid)t, ba bod) ber ftol^e (Saft,

2Bie grofe unb l)od) er tft, nur traget feine Saft,

@kid) mie be§ 2}h'iller§ X^ier. ^ad) etma menig S^agen

So I)at er loenig me^r, üielteicf)t mol nid)t§ gu fagen.

455 2Ber mar ber groffe §elb, ben Xt)XO§ (Srän^c trug,

®er fecögig taufenb 3Jiann ber beften 9l&mer \d)iuQ

3n einem S^reffen nur? Sie Sllpen miiften meieren,

443 mad) feinem] BC feinen D'D'' feinem F 446 tote

balbl mie] toie balb! fo BCDEF 455 (SrAn^e] BC
©rdjt^en D'D^E (SrÄnfee F.

440. Vgl. Ristens „Capitan Spavento, d i. Spanische
Aufschneidereyen" aus dem Frantzösischen in deutsche Verü
gebracht. Hamburg 1635.
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33ife er ba^ ^c\)d)e Sanb biirc^ Stegen fünf erretd^en.

Si-elc^ Si^reffen bracht er mitl £a§ 2B6rt[ctn §anniba[

460 5:a» war bem gangen dioom ein rechter S^onncrfnal.

3Ste grimmig fad)' er auß! anftat ber 9Jofe' unb Silagen,

2JJuft bieien 5}soIi)p]^cm ein (Slcp^ant fort tragen,

2:rauff fafe bife llnget)cur, facf) umb fic^ naf)' unb fern

9)Mt einem Siuge nur al§ tote ein Unglftfaftern,

465 2)cr nidöt» al§ Slut unb Wloxb bem gangen Sanbe bringet.

Ji^a§ aber trÄgt ficf) pi'? 2öie biefer 2Bclfd)lanb ,^minget,

<Bo tul)t ein §elb au^ dloom bcn 2ifrifanern auc^,

Unb fegt ha^ gange Sanb in lauter g-eiir unb 9iauc^!

2)iacf)t nicber, maS er fan, ber 3i6mer Schimpf ju redien,

470 @e^t auff ^art^age ju, left Stein' unb 2)iauren bred)eit,

[©.58] §ic tüirb ber §annibal in groffer ©it befc^ifft,

S^er über ^alfe unb Äopf an^ 2SeIfd)[anb toieber rfifft,

Sie I)oc^bebrengte Stabt, fein 25aterlanb 5U retten,

Sßirb aber üon ber ?JJad)t hc^ '^•c\nbt§ untertreten,

475 ©efc^Iagett, aufgerviumt, biß i>a% ber große öelb

f^ein ^eimlicö au§ ber Stabt ficf) gibt in§ i^afenfelb,

©ucftt enblid} feinen 8d)ug bei)m S^rer unb Sit^inen,

2BiI gern umb guten 8oIb, ein fd)led)ter §auptmaitn, bienen,

Siß er 5u aüerlegt burc^ bcn gefc^mierten 9iing

480 Sen felbftertoc^Iten Xob, ba§i legte fio^n', empfing.

^t)ilippen groffer So^n toar noc^ nicftt f)alb üergnöget,

£b er bte gange Sßelt faft ^atte burdigefteget,

Sife bafe ber ^ttiingelanb fam in bie ^ieselftat,

2a il)n ein enger @ard) julegt befc^Ioffen ^at.

485 2öie ging§ bem ßörbi»sÄopf, ber mit bem groffen §auffen

471 befduHt : ri'ifft] berufft : riifft B beröcft : rüdt C berücft

:

Sücft D'D^E befdjicft : rücft F.

463 ff. Die Stelle nach Juv. X, 14.5ff.: ^JJoIpp^em, weil

Hannibal beim Übergang über die Alpen durch die Kälte ein

Auge verloren hatte. — Juv. Xil heifst Hauuibal 'Tyrius',

da Karthago von Tjtus aus gegründet ward.
4SI. Das von einer Ziegelsteinmaner umgebene Babylon.

Juv. X, 171 : 'cum tarnen a figulis munitam intraverit urbem,
Sarcophago contentus erat.'

Abb. d. i. Xerxes. Juv. X, 174ff. — törbi^fopf, §o^[=
fopf, vgl. Senecas Satire ' Apocolocyntosis' (= Verkürbsung)
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Unb fetner ^riegeStnad^t bte (Str6me toolt' aiifefauffen?

Xcr ha» getüaltig 2JJeer mit Stuten l^auen liefe,

(Tlid) tounbert, ba^ er Ujm fein 33ranbma!^l geben Iiicfe),

2;er 2Impf)itriten fclbft bk Letten toolt anlegen,

490 ©ebieten, ha^ fein 2Binb fid) feinblid^ folte regen.

SSie lief c§ enblic^ aufe? D ftol^l D eitle ^rad^tl

3n einem ^5if<^er=^a]^n marb er babon gebracht

llnb toax be§ £eben§ fro^, liefe feine @cf)tDimmer finffen,

©enijtigt üon Sieptun mit groffen ftarffcn Xrönffen

495 2]Dn SSaffer unb üon 23Iut, bife ii&m fein eigner S^necfit

3u aüerlefeten gab ba^ unüer^^offte 9Jec^t.

SBie ntv^c^tig mar anii) ber, ber $JJerfer, (Sotten, SBenben,

Sfiea^joIiS unb 9ioom bejlrang mit eignen §i\nben,

S^er groffe Selifar? 2)em icebcr Srieg nod) Streit

500 §at jemals obgefiegt, ftirb burd) ben fc^timmen 9ieib

So fc^Änblicö abgebaut, bcm niemanb abgebrod)en,

2:em :^at ein falfc^cS 2}faul bic 5higen aufegeftoc^en,

^©.59] ©e^t feinem ßeiter nad), fud)t enblid) in ber 91ot

©in ®d)drf(ein ^tupfcrgelb, nimmt uiol ein ftüflein Sorot.

505 2öa§ aber barf ic^ nodö bie alte SKeer erge^len,

2(l§ ob e§ unfrer 3cit au X^orfieit folte feilten:

Wlan feil beu Srufe unb S3Ii^, ben falfd)en ^-rieblanb on,

2;eu ©ci^reffeu 2;eutf(^e§ Drt§, ben ungeheuren ^tanu,

'S;er teglid) fiebenmal oI)n einiget Söebcnffen

510 ein fertigS llrtl)ctl fprac^: lafe fort bie 23eftie ^euffen!

S^er @algen mar fein ©piel, t^at fouften menig mei^r,

2Il§ ob ein armer SDienfd) ein ^iffeltieriug toe^r.

3d) ^alte lüal)rlid) nid)t, ba^ bicfer ^utring mufte,

S^afe er auä) menf(^lid} mar, unb bafe er fterbeu mufte.

515 23ife bafe man enblicft i^m gu ®gcr in ber 3tac6t

3)tit einer ^artifan ben legten (Sdilafftruncf brad)t.

488 liefe : ^iefe] BC liefe : liefe DE liefe : :^iefe F 496 3u a.]

BC 3um DiD 2 3u E^E'^ 3um E^ 3u F 512 SjSiffel^ering] B
$idell)cring C ^pedel = Döring D^D^ ^cdd'^txinqE^ 5]3ecfel=

§eeriug E'^E^ ^JJicfel^ering F 513 SöütringJ SBiitrig B
SBütrid) CDEF.

auf den Kaiser Claudius, auch so bei Morhof, Teutsche Ged.
ITUO, I, 61. Die Belege fehlen DW.
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^ife ift be§ ©(öffeS @d&er^, fo pflegt e§ gu crl^eben

Ilnb cnblidö einen (Stofe mit ftarfer S'^i^ft 3» geben,

(Jin ioId)er Söürgebalfe unb Slutiger STqrann

520 ^ommt feiten obne S3(ut gu ®cre§ Sodjtermonn.

SKer irolte nun ben ©taat fo iibergroffer Q'ijxcn,

®te manffelbare ^racftt i^m to6nfd)cn unb begefiren,

Unb fuc^en nidjt biel md)x ben ftdjern 2}littclftanb,

®er einmal gut unb bö^ Dernünffttg i)at erfant?

525 ?lun ift für fur^er ^dt ein $ offen mir gefebenen,

©in alt gefrömmtcS 2"ßeib fam gittrenb ju mir ge^en

Unb bat ein S3Ied)Iein (Selb, ^d) gab i^r ganzer bicr,

2fcb, iüte öol ^^Tcuben toarb ha^ alte S?nod)cnt^ier.

©Ott laB eurf), fpracb ha^ 2Beib, nod) I)unbert S^br erleben,

530 Unb mir fo mannigmal fo reid)Iicb toiebergeben.

3cb lacbte bet) mir fclbfl, ba^ bicfc§ i?aut= unb Sein

Ser langen 3fitnmer = ^eit nidjt folte mübe fci^n.

SSPenn aber icb ber äßelt gemeinen ©inn bebenffe,

3Bcr tr)finbf(^t nicbt, ha^ if)m (Sot ein ^oI)e§ 5Uter fcbenüe?

[@.60] 535 §at jcmanb einen @obn, l)at jemanb einen g-reunb,

2:em er ha§ befte g6nnt unb redjt mit Sreuen meint,

(Sr mimbfc^et, ba'j^ er mag ben 9teftor fibergcljen

2ln langer SebenSgeit, bie §irfcbe fampt ben HrÄI)en.

Sa mirb nid)t nad)gebacbt, nocb Hüglid) überlegt,

540 SBelcö eine fd^mAre Saft ber fcbmacbc ^l^uffel tregt,

SJBeld^ ®Ienb, mel(^en ©pott. Wlan fief)t bie magre SBangen,

528 ttiarb] B tcar CDEF.

537. gjcftor auch bei Juv. X, 246 f. (nach Jl. I, 250),

sein Alter komme dem der Krähe am nächsten (v. 251).

Juv. XIV, 251 ist die Rede von einer 'longa et cervina

senectus'. In einem Hesiodfragment heilst es, die Krähe
lebe drei Geschlechter der Männer, der Hirsch drei

Alter der Krähe, der Rabe drei der Hirsche, der Phönix
neun des Raben, die Nymphen aber dauerten zehn Alter des
Phönix. Vgl. auch J. Grimm , Reinh. Fuchs , S. IV Anmerk.
Klenz macht mich noch aufmerksam auf Auson, Idyllia XVIII
V. .3 f., wo die Krähe ein Leben von neun Menschenalter, der
Hirsch ein solches von vier Krähenaltern hat, und auf Taub-
mann, Melodaesia Kilo p. 290, wo Hirsch und Krähe ebenfalls

als langlebig erscheinen; ebenso Fleming, Poet. Wälder III, 6

V. 350 ff.
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Sic toie ein bürre§ ^el QU'id) einer 2;afcöen fangen,

SSie meine tjflegt su fei}n, bamit id) feinem 2Jlann,

2öie 56b ic^ immer bin, ein 2Iug' aufelDerffen fann.

545 S;ie Shijnt taugen nic^t, bie Krumen me^r ju beiffen

(2Bo fünften bret) allein auc^ f6nnen ^'•^^nen ^eiffen),

Unb ebenbiefe 3^^^ ift leic^tHd) aufegerüfft:

(5r fürchtet, bafe er fie äufamt ber ^app einfc^Iüfft.

Sie 2(ugen ftarren if)m, finb immer trüb unb feuchte,

550 Unb fc^einen lüie ein §orn in einer tunffeln £end)te.

6r f)fret faum ein SBort, iüo hu md)t ^u if)m gefift,

llnb i^m mit lauter Stimm rcc^t in bit C^ren blift.

Sie §dnbe beben i^m, fan faum bie Sieffel finben,

@o offt i^m n6tig ift, bie §ofen auff gu binben,

555 ®efd)meige, bafe er fonft nicf)t gar ift ^interfAft

llnb offtmatS ungefpannt bie Slber fpringen Idft.

2Son SSenuö Steuterbienft fan (Srimmbart nit me^r toiffen,

Sa§ 9ia^el Cebipi freudit fort auff bret)en S'üffen,

SBirb offtmalS nic^t gemafir, mie feift bie 9^afe fei},

560 %x^t mie ein fteineS Äinb bcn 9to^ 3ufamt bem 33ret).

llnb ob ein Süter g(eicf) nod) mef)r bei) guten ÄrSfften,

©efc^ifft 3u DJat:^ unb X^^at unb ef)rlic^en @efcf)dfften,

23a§ mufe er manche» Äreug, ma§ mufe er llnglüf fet)n!

SBie manche SrÄnens^Iut mufe burcf) bie Singen ge^n!

565 23alb toirb ha§i gan^e ßanb in ^rieg unb Moxb gefe^et,

©epiünbert, au^ge^ert, biß auff baS §emb gefctid^et,

3.61] Senn folget tlieuer 3eit, benn fdimAre §unger§not,

3lDei) Srüber fc^Iagen fid) nur umb ein SSi^lein 23rot.

23alb fommt ber Söürgemann, ber bleiche Sob, gelauffen,

570 Unb nimmt bie SOienfc^en l)in bet) ungese^Iten §auffen,

@i(f)t nid)t, toer grofe, toer flein, ttier arm ift ober reic^,

543 feinem] B feinen CDEF 545 35^nenl 3Ä^ne BCDEF
553 Steffel] BC Sleftel DE 9t6ffel F 555 ^interfdftj BC
hinten feft DE ^interfeft F.

542. Eine scherzhafte Anspielung auf sein eignes Äulsere.

548. Die S^app, ^t^appe = SiinbSbrei, 33rei. — Der Greis

fürchtet, dafs er die drei letzten Zähne mit der '^app' auch
noch einschluckt, vgl. Brei v. 560.

558. d. i. der Mensch, hier der Greis, der sich auf den
Stock stützt.
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3n aßen (S'tUn liegt ein unbegrabne§ Ccidö-

SBalb lüirb ein Iicbe§ S^inb ^ur (?rben ^Eingetragen,

llnb ha§ nidöt einmal nur in fo üie( ^a^x- unb 2:agen,

575 2cnn audö ha^ fünffte 3Beib, balb fommt ein neue» an,

2)ie 2!ocf)ter friegt ein Siinb, loirb SDhitlcr of)ne Tlann.

23alb fommt ein 5-eu[e]r§ Srunft, balb frötoäre £etbe§s

<2eucf)cn,

Sm gangen §aui' ift ntd}t§ ai§ (St6ncn ober S^eic^en.

^aib bricht ein fc^Iauer 5^ieb burc^§ 5'fnfter ober SBanb,

580 23alb gel)t ein Sc^ulbner burrf) unb fud)t ein frembbe§

ßanb.

Unb toer fan alle 2}Iü^' unb 3animer bocft au^precftcn?

25e§ llnglüfS ift fo üiel al§ Seutfi^en in ben Bs"^«-'"»

2tl§ §afen in bem Sufd), al§ 5)3raler Dl)ne 2)cutf),

2(I§ §uren ungebefft, al§ 3intffern oi^ne @ut.

585 <2o biet al§> SlJorenlanb ^at S^ofernüfe' unb 2lffen,

2II§ §eud)Ier finb 5U 9toom unb faljlgcfc^orne 5)Jfaffen,

5n§ müUen in ber ßufft, gu §ofe falfd)er (5[)r,

2tl§ SituI o^^ne @runb, unb fonften nicbteS mefir.

©0 biet al§ 2bd)cx finb in einem ^4rnen @iebe,

590 2II§ ©c^neiber gu §J3ari§, a(§ au ff ber DMIen Siebe,

2II§ ©nglanb gute @c^aaf, a(§ Sc^mebcn ©teine trAgt,

2n§ Siefdien fd)toarge ^16:^ mit beiben Daumen fc^ISgt.

©0 biet al§ §Arlein fe^n in einer Sorten 9)Jfigcn,

2n§ ©perling in bem Seng, al§ '^ri'fc^ in allen ^Pfüfeen,

572 unbegrabneS] unbegrabne BCDE unbegrabne§F 582
Seutfcfien] BC Seutfc^c D^D^ Seutfcljen EF 591 ßicfc^en]

^icfc^en BCDE £iefc£)en F.

5S2flf. S. Schuppius Schriften 1663, S. 815 ff.

b\n. Lauremberg I, 152 heifst es von dem Müller: 'Su
fanft fo meiftcrlicf beep in bie©edEe taften, '2;u nimft bat befte 9?fclil,

be »uer bet)olt be iSlie. 23i) anbern i§ ibt fd)anb, bi bi i§ flet)len

frie.' — Auch sonst gelten die Müller als Diebe: Schuppius
Schriften 1663, S. 114: 'mie bann bie WlMcx gemeiniglich Siebe

finb ' ; ferner Wanders Sprüchwörterlexikon ; Eckart, Stand und
Beruf im Volksmund (1900) S. 194 ff. wo der Reim: 'Wiüi)U

nxal)ler, Stoggcnfta^ler''

592. „fd)marge pl6f)", die gewöhnlichen Flühe im Gegen-
satz zu den „mitte Z'^o", wie sie Lauremberg I, ;i52 nennt, den
Läusen.
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595 9n§ ^fjjfe fonber §irn, al§ Xroljfen in bem Stein,

2l[§ ?5Iüd)e bei) bem @piel, al§ Starren bei) bem Sßein.

®a§ garte Söeiberbolf pflegt inggcmein jn bitten

llmb <gd)iml)eit ber ©eftalt unb §6flid)feit ber Sitten.

S.62] 2öie bdumt bie SJtutter fic^, iuenn man fie feltg f)eift,

600 Unb if)re S^refligfeit auc^ an ber Sodöttr preift!

Unb marum nidjt? fpricftt fie, £atona tr^^gt gefallen,

2öeil il;re ßljnttita bie fc^^neft ift für attcn,

SSeit faum bk 23enu§ felbft ben ^o^en 9hif)m erreicfit,

SBeil aE, n)a§ f)imlif^ ift, nur ifjrer (£c^6nf)eit toeic^t.

605 2Bie benn ba§i liebe 2}oIf gar leic^tlicö allc§ glaubet,

Dh fd^on ber 23uler frfier^t unb feinen Spott nur treibet,

Dbfdöon er ifgücö §aar üon lautcrm (Solbe nimmt

Unb in bem eitlem Stui^m bie SBar^eit überftimmt,

®prid}t, ba^ bie garte §aut fei) nic^t gu untcrfd)eiben

610 3Süm fc^&nften §elfenbein unb non ber mciffen S?reiben,

2;afe il)rcr SBangen dloti) unb purpurfarbne ^rad)t

Ser ©arten ^6gften 9tul)m, bie 9tofen, fctaamrDt mac^t,

•Safe it)rer Singen @lan^ bie Sternen übergel)et,

Safe ^M)6bu§ nic^t fo flaar im i^eiffen Sommer fte^et

615 ®afe ber torallen 23lut nic^t fei) ben Sippen gleich,

Unb ba% ber füffe SJtunb fei) 3iinnifti^in'5en reic^.

e§ mirb ein jeglicöS Söort al§ meife' unb fing erhoben,

Slaran mit äöarl)eit boc^ nid^t fonberS ift gu loben;

®ic lauter (Sitelfeit, ber lange ^taubertant

620 2Birb nac^ ber Scömeic^eNßunft 23erebfamfeit genant.

9lun fct5 id) biefen ^^al, eg fei) in allen Singen

So überflüffig gut, al§ biefe äJ6geI fingen.

Sie Sungfrau fei) fo fc^6n', ein aBunber i^rer 3cit,

(Sin 9Jut)m ber ganzen Stat unb aller Singen 91eib,

625 23on gnnfgigen bebient: bie^ finb nur folc^e Sachen,

Sie eine Sunsfi'^u ftol^ unb übermiitig mactien.

Sie icirb ber Slrbeit feinb, ber Sugenb toirb fie gramm.

Siebt nic^t§ al§ 2}lüffigang, al§ Spiegel, ^Pfriem unb tamm,
@c^t bm @ebanffen nac^, bife fie fid) gan^ ergeben,

630 Unb fan ntcfet ruf)ig mel^r ol^n if)ren Siener leben.

602 fd)6neft] Sdö6nfte BCDEF 610 ^elfenbein] BC eiffen=

bein DE §clfenbein F 617 jeglidiSj B jeglid) CDEF.

3. Rachelii, Teutsche Satyrische Gedichte. 6
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[S.63] 2i>cnn aßc 23elt nodö WlAfft fo Heget fte unb iracfit,

Soft tool ben Sieb in§ ^au^ ju fttßer 2)Ziltcrna(^t,

Ta £ieb' unb ?5'"M"terni'ife 311 aller (Sdianbe raten,

23tfe bafe bie b^fe £uft bricht aufe in b6fe X^aten.

635 Senn biefc§ ©pric^ttjort ift fo tüal^x al§ aud) gemein,

Xa% @cÖL^nf)cit, (^l)x unb S^^^^ "it oft beijfammen )ei)n.

llnb ob e§ miäglicö ift, bafe fic bei))ammen iDc^ren

(SBie benn gc)d)eE)en fann), fo icirb bod) if)rcr (5f)ren

2tm meiftcn nadjgeftcü. ScS GoffatinuS 3Beib

640 ^at nichts gu %al gcbracf)t, alft nur it)r fd)6ner Seib,

Si'ie 5i^cf)tig fic auä) mar. 2}Ian t)at üiel taufenb DiÄnffe,

Surc^ eine fc^n^be Sliagb, burd) Gaben unb ©efc^enffe

SSirb manche 9lac^t gefaufft. Salb ftefft ein geiler Soff,

(S-in junger (£Iobiu§, in einem g'i^auenroff.

64b ST^e^r auc^ bie 2;i)nbari§, ber Slufebunb aCer (£d)6nen,

Sor biefem nic^t getticft, fie mef)re Oon S}Ji)5enen

So Ieid)tlicö nic^t entfuhrt, ba^ maffenfd^iDangrc $ßferb

S;a§ Iiette Sroja ni^t fo elenb umbgcfel)rt.

So gar ift aücS ba^, toonac^ bie 2}Ienfc^en trad)ten,

650 3^r SSianfdien, i^r ©ebct, faft für ein ^ind) ^u acf)ten;

So gar finb tt)ir Oerfe^irt an SBitlen, §er^ unb 2)hitl),

So gar berfte^n ftir nic^t, ft)a§ bb^ fei) ober gut.

2öie fol man benn, fpric^ftu, för @ot bem f)6gften treten?

2Bie fol man, fage mir, unb marum fol man beten?

655 Sa fern bu diati) bege^rft, fo bitte ba^ allein,

2iNa§ er, ber ^6gfte ©ot, üermeinet gut gu fcijn.

®r toeife e§, toaS bir bient. ©r meinet biet) mit Sreuen,

6r fd)enffet, ma§ bir nun unb nimmer mag gereuen.

Äcin 2Kenfcö ift feiber if)m fo freunblid^ gugetfian,

642 fd)n6be] BC fc^öne DEF. — Schröder ändert eigen-

mächtig 'fc^laue'.

044. Clodius: Suet. Caes. 6: In Corneliae aatem locum
Pompeiam duxit, Quinti Pompeii filiam, L. Sullae neptem ; cum
qua deinde divortium fecit, adulteratam opinatus a Publio
Clodio, quem inter publicas caerimonias penetrasse ad eam
muliebri veste tarn constans fama erat, ut senatus quaestionem
de poUutis sacris decreverit. — Dann Cic. ad. Att. 1 , 1 2, 3

;

pro Mil. 72.
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660 2üfe er, ber t)6gfte ©ot, ber aüe§ toeife unb fan.

Sßiltu bentt, bnfe icft bir h)n§ fonbcrlic^S befc^reibe,

@o bttt' ein fromme§ §erfe in einem frifdien Seibe,

[©.64] ®iit §erö, ba§ alle§ nid)t auf @alg' unb Mab fjintoagt,

®od) au(^ in feinem ^al be§ llnglöfg gan^ öerjagt,

665 Sin §er^ bon b&fer ßnft unb Sitterteit befrei)et,

2;aB nid)t fo balbe görnt, alf5 auf ber Xi)at berjeiliet,

©in §er^ ber ©offart feinb, ba§ \\d) gubor erfennt,

6-^' c§ ben ^ofiler fdjloar^, ben (Sünber S3ube nennt,

ein $cr^, ba§> aöeseit unb forglic^ ift gefliffen,

670 3u tragen fitr ber äßeft unb @ot ein gut ©emiffen,

Ser (Seelen eblen @cf)a^, ben Slufesug aller ^-reub,

2:er öielmalS übertrifft ber SBolIuft (Sitelfeit:

Söoraufe bie mare dinl)' unb ^-reubigfeit entftel)et,

2)afe einer feinem Xob getroft entgegengehet,

675 %olQt bem 23eri)engnö§ gern, ift fertig auf ein SBort,

2)cnn mer ficö lange fperrt, mufe eben mol bod) fort.

2BiI benn be§ §immel8 ©unft bir aucö ein langet 2eben,

3a Dkid^tum, SJlac^t unb $Prad)t, 2Serftanb unb ®d)&n^eit

geben,

<Bo nimm e§ ouc^ üerlieb. S'iur meibe ftol^en 3Kutf),

680 3ft nur ba§ §er^ nid)t b6fe, fo ift e§ alitS gut.

[3)rucf B e. 76 ff.]

Joachimi Rachelii

Londinensis

©iebenbe (Satt)ra:

greunbt.

f^ör alten 3citen fc^on, ber niemanb mag gebenffen

2ll§ bie ^t^oeten nur, bie feine 2Sarf)eit frdnffen,

^ad) 680: ENDE: A. (gat. 7 unb 8 finb nac^ bem Xejte

in B gebrucEt.

Ueberfc^rift B] C. — Siebenbe Satyra. ®er ^reunb D^D'-'E

«Satire F.

«62. 'Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano.'

Zum Eingang vgl. Juv. VI, '6 ff. Was Juv. dort von der
Keuschheit sagt, überträgt Rachel hier auf die Freundschaft.

6*
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200 fic ,3U nai) md)t fommt, 2(I§ Dpt§ fafe unb f))ann

^^cr ^-»o^ett imgcad^t, SllS ®roniu§ if)r SDJami,

5 Scr Dber -Sternen ?^urft, be§ 9{ctc^e§ ^^eptcr hielte,

?((§ 2.knn§, SJMgbletn noc^, mit S?tnbcr = Soffen ipielte,

911 § Sitiio 3«ttgfran toar, StlS Suftter ein ^inb,

9^tciöt lünfte, maS ber ^ncd)t mit einer 2}lagb bcginb,

5ÜS nod) fein ^icöten = 23anm auf See unb SBaffer fd^toebte,

10 2((§ nod) bie erfte Söelt in reicher Slrmutf) lebte,

@enofe ber ®rben = ?5i^ud)t unb ging ben (yidieln mxdj,

5l[§ 23iet) unb §irte nocö auf einer ©treue lag,

5tl§ man üor S!rteg unb Tloxb ficft nod) nic^t fdö^O^i mufte,

2ll§ nod) bie gölbne Qdt oon feinem @oIbe mufte,

15 2ll§ noc^ fein @ei^ ni(^t mar, fein ®ieb bradö burcö bie

3öanb,

S)icmeil er meber @elb nod) fjAngenS mfirbig fanb,

211^ ^ßurpur, <Seib unb Sammt noc^ feinen «Sc^neiber befte,

2n§ fid^ ein ®f)ren = 9)Jann in raud^c ^eH berftefte,

[8.77] 2n§ 2ßaffer mar für 2Bein, bie §anb ein fertig? (Slafe,

. 20 2tl§ man für 3u^fer = 23rob nod) 2aucö unb 3*i^if6fln a^t

3u ber Qcit, ober nie, mag ma^re Sieb unb Sreue

23ct) 2}Jenfc^en fet)n geübt: ^d) fag' e§ oI)ne fd)eue,

3u ber Qdt ift oieHeid^t 5t5iritf)ou§ gemeft,

Unb 2;r)efeu§, fein ©efeö, ber ^^^ilab unb Dreft.

25 3" »>ei^ 3"t ^flt ^tc 3»cÖt unb e^rlicfte§ @emütl^e,

2)K'^r 2ieb unb Sreu ermefft, al§ i^o ba^ (Seblüt^e

S3ei) botlen 23rübcrn t:^ut, ein fd)lecöter 2)hmbbcfd)eib

2ßar bamalS mef)r gcad)t al§ ifeo ©d)rifft unb G-i)b.

S^unbcr ift ein i5"i"eunb ein fel^am S)ing auf (Srben,

30 ®in folc^er t:^eurer ©c^a,?, ber nic^t gefd)Ä^t mag merben,

©in ^Zac^tigal im §erbft, ein ebler Diamant,

(Sin $!^oenij in ber ßuft, nur menigen befant.

32 befantj befanb C befanbt D^—E» befannt F.

— Zu 1—22 vgl. auch Regniers Sat. VI (goldnes Zeitalter)

ed. Jannet S 47. Rachel selbst hat französisch verstanden;

der Franzose Regnier aber zeigt seinerseits zugleich auch ein-

gehende Kenntnis des Juveual und Persius, später auch des
Horaz (Kleaz S. 8).

7. Juv. XIII, 40 : ... tunc cum virguncula Juno Et pri-

ratns adhuc Idaeis Juppiter antris.
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Sc^ fage, folcf) ein g-rcunb, auf ben ic^ feft mag Bauen,

Unb in ge:^eimer dloti) mxd) fieser anöertrauen,

35 ^er nid)t au§ falfcf)em ©inn gefdimierte SBorte gibt,

dlidji mit bcr 3ii"9C" nur unb nac^ bcr ^unft mid) Hebt,

®er in ber 9tott) mic^ fennt, nicfit au§ bem ©piel ftc§

brÄ^et,

So balb ein llnglüfg s Sturm unb tr6be§ £uft(ein toe^et,

2;er meinen 3"^^"^ "i^^ )^ Sar üerWjtlic^ ^ält,

40 Sßeil icf) ©ottlob unb banf mefir SBüc^er seljt al§ @elt,

®er meine 2;i)ort)eit nic^t gu lauter Sugenb mad^ct,

So lang er bct) mir ift, unb f)intern SRüffcn lad^et,

S)er mie ein g-reunb mtd) fc^IÄgt, fpart be§ ermal)nen§

nic^t,

Socf) einem fiifterer mit G'tjffer iDiberfpric^t,

[8.78] 45 (fmtfdjutbigt einen %aü, 2:er mit 23erbrufe an{)6ret,

2Benn be§ 23crleumbber§ 2)JauI ein 2;^at unb 2Bort üer=

febret,

^^er mit ber SBoltl^at nidjt ©ctoerb unb ^anbel treibt,

dlidjt alle 2)laf}l3eit fort in ben Galcnber fcfireibt,

S)er nic^t ein gr6ffer§ I^oft, inbem er ttaS Oerefjret,

50 9licfit einen ijafen fd}enft unb eine Stu^ begct)rct,

Ser nit burd) einen ©c^nmufe nur fu($t, ma» il)m ergebt,

d}id]t einen ®aft 3um Sd)impf an feine Saffel fe(jt,

S)en er mit einen Srunf teil gar jum 9krren fauffen,

S)a§ er auf fein 23efe^t mufe bret^ au§ einem fauffen,

55 Mü^ mandK» fd)impflicf)§ SÖort burcft? §er^ t)tnlaffen ge^n,

Xarf nid)t cinma!^! ba3U red)t ernft unb fauer fe^n,

2JZufe fc^elten, n)a§ er fc^ilt, muß rühmen, ma§ er lobet,

äliufe Ii'igen, mann er (engt, mufe rafen, n^ann er tobet,

2}Jufe immer fein bereit, mufe ftiffen am @efid)t,

60 aßa§ mein §crr Srufeebarbt miU I)aben ober nic^t.

51 \l)m C—E^ i[)n E^-F.

Zu 33— 60 vgl. Cicero, De amicitia, wo die Eigenschaften

eines wahren Freundes aufgezählt werden.

37. Vgl. Ov. Tristia 1, 9: Donec eris felix multos nume-
rabis amicos Tempora si fuerint nnbila, solus eris; Theognis
V. 697. Auch bei Andr Tscherning Friiling Nachdr. S. 105

mit der Wendung 'brid)t trübeS SSetter ein'.
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®le\d) rate ber Seuffet felbft ein ©ngel ift gu nennen,

So magftu biefen and) för einen f^reunb erfennen,

i^erficl)ftu e§ an i^m mit einem Sßort allein,

So toirb er Äufferlief qkid) mic bon innen )et)n,

65 32irb fprec^en: ma§ mag fic^ ber $8etler enblic^ seilen?

3ft ba§ ber Xanf 3ulc^t? toer fid) mit folc^en Mttjtn

23ermengt, ber fubelt fid)? ^a müft er einen 2}iorbt,

S§ möfte balb ^erau» nnb öon ber 3u"9c fort.

Sia ttiirb ein jeber 2:runf bir merben auffgerüffet,

70 ®a iDirft bu rec^t ilin fet)n, ganj blofe unb ungefc^müffet,

[©.79] Sa toirb be§ ^erjeng @runb rec^t fommen für bcn 2ag,

Unb ma» ba» falfc^e SJJouI üor^in ^u beffen pflag.

?üa icö üor langer gfit erft in ber SBelt 5U lauffen,

Unb anf ber i^o^en 8d)ul begunte mit ^n fauffcn,

75 Sa [teilten toir einma^l ein frMid) Seben an,

Unb id), al§ Sienling nod;, ließ fallen SIrug nnb Stann.

2Sir mad)ten§ alle gleich, unb toerS nid)t irolte treiben

3"i?ie mir, ber modjt ein 9tan: für fic^ allcine bleiben.

dladj guter 8d)melger 2lrt ba^ erfte Hauptgericht,

80 Saf5 mar 9licotian, ha^u ein brennenb £id)t,

Srci) Häuflein ^'^"bpapier, jmci bu^H't lange ^feiffen,

Sapon ein jeber @aft i^m eine muft ergreiffen,

Ser tl)cure Si!ol)rcn = 9?aud) belief ben ganzen @a^l,

2ßir fdjlDebten (ansufeljn) im 9Iebel allguma^l,

85 Srauf ging ba§> 9iiJmfc^c 3teic^ fein fauber auögefcömenffet,

Unb auf ben meiffen (Sd)aum bife oben Poll gefcöenffet

^.liit aller dJ}ad)t l)erumb. (5'§ tl)eilten smei) unb ^mct)

Scn ipumpen unter fic^ unb foffen auf bie 9iet)^.

3nbeffen fcirte bocft nic^t einer pdu bcn 3ccl)ern

90 Utib fpül)lten il)ren Ha'fe ntit fleinen Summelbec^ern,

Sife baß ber ©roffe fam; 3uttieilen lieff mit ein

71 Heru^n§] Hert5en§ C—E' öcr^^en E^E^ öerfeenS F 72
beffen] becfen C—E» bencfen E'^E^ becfen F vgl. v. 398 85
3t6mfd)e] C 9i6mifc^e D 9i6m)d)e E' gt^mifc^e E^E» 9}6m)d)e F

5:0. ?Itcotian : Sabaf, vgl. Sat. 1, 99 : ,'Sotian.

S5. 9t6mifc^e 9teid) : Im 16.— 17. Jahrhundert ein mäch-
tiger Glashumpen mit dem Wappen des Reichs und der Kur-
fürsten, auch Reichshumpen , vgl. Friedrich, Die altdeutschen
Gläser 18S4, Nürnberg s. 14.ifg.
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^cr flarc 2;raut)en = ®aft, getrad&fen an ben Si'^ein,

Sbte tüir o^u unfern 2)anf ben ©d&enffer muften glauben,

llnb bulbcn noc^ baju ha» unbarmherzig frfiretben.

95 '^odf alle§ gcl)t toof)l f)in, toenn nur fein 2ßctn gebrid)t,

(5^in guter ©djluffer gibt umb einen Spater nicf)t:

[@.80] 3e nie^i' öeii-"i"iffcn toarb, je beffer tüolt c§ füeffen,

Sa fieng man enblic^ an @cfunbf)cit etnäugteffen,

2;a mar fein $t5otentat, fein SttmiQ ober f^ürft,

100 '2;cr nidjt gencnnct marb, ju lefdjen unfern 'iEurft,

Ser fd)6nen @cf)Äfferin boc^ gletc^mol unüergeffen,

llnb moran jcmanb fonft jum Sflarren fid} gefreffen.

S)a gieng e§ fnMic^ fort, mir fpölten fo ben ©c^lunb,

$8ife bafj ber liebe Srunf ba3 §erö bracfjt in ben 9JJunb.

105 23alb fam mein (5f(f)inu§, ein Wlann beriMjmter X[)aten,

©in SJicifter, auf ben Sxoft ben gering mol gu braten,

3u pfeffern einen 9{aff, ein ^^egel ober gmet)

3n gieffen in ben §alfe gleich mic ein frifdieS (5t).

Stein aiacöel, l)nb er an, micmol in tüenig 2::agen

110 Surcö fonberbaI)re§ @(üff' e§ fic^ ^at zugetragen,

'^a^ mir an einen 2;ifc^ befleiben eine Söanf,

©enieffcn eine§ Jörobtg unb Irinffcn einen Sranf,

2:ocf) l}ab id) ba§> an i^m in fur^er 3ctt befunbcn,

3Öa§ meinen ©inn i^m t)at (tc^ meife nid)t mie) öerbunben

:

115 3<^ W ei" gut ©eftc^t, bequem gum ®rnft unb 3d)erB,

3(^ ^or ein freunblicö SSort, id) fpüfir ein reblic^ §er§,

92 ben] C bem DE ben F 107 Sopff] vgl. unten 111
einen] C einem DE einen F 115 bequem] C bcquel)m
DE bequem F.

1 04. Vgl. mit dem bei Sach a. a. 0. S. 51 ff. abgedruckten
niederdeutschen Gedicht Rachels, hier Str. 25: 'menn be moet
begunt to ftigen

|
un bat f)art im muube fit.'

Iü8. Die Ausgaben haben hier alle 'Sopff', was sich

natürlich nur auf das im Topf hergestellte Gericht beziehen
könnte. Es wird jedoch vielleicht besser '9iaff' zu lesen sein.

9iaff ist eine Art getrockneter Meerfisch, bei Schottel u. A.,

vgl. DW VIII, 57.

1U8. 5)8egel = ein bestimmtes , kleines Flüssigkeitsmafs,

Schiller- Lübben 3, 3121', vgl. auch Sat. 8, 467; pegelfaufer

Sat. 1, 150.
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9hin bife unb inaS id) fonft ntcfit lüctlcr inil 6erAf)rcn

(Sann in§ GJcfi^t gelobt, ift in ber Xi}at öCEtcren),

23etDcget mic^ ba^u (lücnn ic^ nic^t gu gering

120 Unb ungcadötct bin), ba^ id) if)m bicfc§ bring'

Sluf gute Srüberfc^aft, Monsieur, er mag getrauen,

Dh mid) baS gute @h'iff nidjt freunblid) lüill anfd&aucn,

[©.81] Db id) ntci^t retd), nid)t fdiint, nodö I)od)gcbof)ren bin,

Soc^ Öab id; el)rlic^ SBIut unb einen treuen @inn.

125 3d} 9tarr, fo gar enlsurft öon foIcf)er föffen ^feiffen,

S^ebac^te mid) nid)t lang, ben SBorfc^Iag ju ergreiffen,

(SJebac^te, mandier judjt, nia§ bir jc^t toirb befdjert,

ein Sd&afe, ber fclbft [id; finb, ber ift too^I nel)men§ mert^.

Sc^ machte ©egeniuort, id^ neigte micft gnr (Srben,

130 So gar, ba^ mir 3U eng bic §ofen molten merben,

3d) fprad): Monsieur, Monsieur (e§ mar mir fdjon beiouft»

S)afe man mit biefem 2Sort alleine grüffcn muft),

Söie fomm id) bod) ba3u? ma§ ift an mir ju finben,

S^afe er mit mir fid^ mitl fo briiberlic^ üerbinben?

135 e§ toelirc meinen 2Sunf(^ unb (Staube mel^r geredet,

Monsieur, mann er mic^ :^icfe nur 2)iener cber ^ncdjt

d't) ma§, fprac^ (Sfd^inu?, ma§ fol boc^ ba§i bebcutcn,

Mdn S^un befielet in 6-ruft, unb nidjt in §6fligfeitcn,

3ft er 3u mir gcfinnt, mie icl^ gu i^mc bin,

140 «0 fnie' er neben mir auf biefcS ^ßolfter l)in.

©rauf fet}t er reblic^ an, bie anbcrn 23riiber alle,

S^ie fungen ba§ runda mit groffen 5'i-euben = @d)aße.

(yr tf)at nur einen ©a^, ba§ ©lafe ma§ au§gemad)t,

Unb oben angefüllt mir in bie §anb gebrad^t.

145 3d) tl)at if)m eben gleid), ba§i mar faum burc^ ben fragen»

2;a fing mein (5fct)inu§ uod; ferner an ju fagen:

^lein ünfeermel)lter fyreunbt, mein 23ruber, biefcr 2:ag

2>crgeunt mir, ba'^ id) fo gum erften fagen mag,

[©.82] ^d) fdjmere bir bct) bcm, ber in ben §immel mctinet,

150 Scr 9JJeQncib unb 23etrug mit SJßcc^ unb «gc^toeffel lohnet:

143 ©r t^at nur einen @a^] (5r E)at nur einen <Bdjaii CD^
(fr t^at nur einen ©a^ D* (5r i)at nur einen 2d)ati E (Sr

tt)at nur einen ®a^ F.

142. runda, vgl. Sat. 6 v. 140.
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5)a§ gegen bir mein §er^ in 2;reue fol bcftefin,

<So lange ©onn unb Tlonh in ftctem 2Sc(f))cl gei^n.

2Bd nic^t, fo gebe (Sott, bafe icö 3ur §6l(en finffe,

Unb ba^ id) @aü unb @tft an§i biefcm Sedier trinffe.

155 ©icl) ba, eg gilt brauf ^in, ba§> I)alt' unb glaube nur,

®af3 id) ein rcblidö §crg in meinem ßeibe fiU)r;

3m fall id) einen )^k, ber in (Sciag unb S<:d)m,

Stuf bid) im gringftcn nur ein fdiimpflic^ Söort barf

yprcc^en

Unb ic^ nid)t in ben Sobt fein 2Biberfad)er bin,

160 So fc^lag bcr Sonucr mi(^, ber S^enffel f&^r mid) ^in.

©r foü an mir ein §er^, er foE ein i?er[ell fpuren,

So lang idj eine %au\t unb t^ud&tel nocö iff^n führen;

3lriar rüljmcn ftel)t nid)t fein, bod) menn id)§ fagen fo(,

9htr einer t^ut mir§ nidjt, ber anbcr lh\t mid) mo^f.

165 3d) fprad): ein fold)er S'tennbt, mein Sruber, mirb mir

nüi3e,

S;er mti-iö 3U biefer S^\t unb meitte Sd)mad)I)eit fd^ö^e,

3(^ I)6te mic^ fiH- S'^^^t id) meibe bie @efal)r,

'2)cnn fomm id) in ba§> Spiel, fo lafj id) f;?aut unb i]>aar.

3d) f)flb' e§ 3^uar nuil d) mit jemanb burffen magen,

170 ®od) Iiab' ic^ nimmermeljr mit 33ortt)eil mid) gefd)lagcn,

2)a§ :^at micft fc^en gemacht ju fommen in ben Streit,

2öer meine '5rcnnbfd)aft fud)t, ber finbet mid) bereit.

®er dicbc Warb ge(ad)t, \d) ^attc fanm gefd)miegen,

%a tarn ein Sturm auf mid) üon fteben noUen trügen

@.83]175 ®od) nic^t gar groffer 2lrt, ba I)alff fein bitten üor,

©§ I)icfe, Jner nid)t me{)r fan, ber leg fic^ auf ein Ol)r.

So balb id) bicfe Saft ge^mnngen burd) ben itragen,

®a fitl^It id) einen SArm unb 2lnfrut)r in ben 2}Jagen,

3d) lief sur Stub I)inau§, gab aEe§ toieber bar,

180 Unb liefe mit f^'i'cuben gel)n, ma§ nid^t gu fialten mar.

S)ife merfte ba§ ©elac^, ba Warb ein triiratpl)iren,

155 Ste^ ba] C Sief)t ba D^ Sie^ ba D« Sielet ba E«
Siel) ba E2 Si^ ba E« Siel) ba F brauf) brauff C—E^

barauff E^ brauf E^F 161 Äerl fpören] C Serl fpül)ren
Dl Äerrel fpfifiren D« terl fpüfjren E S?erl üerfpüt)reu F
178 ben a)kgen] C bem 2)Jagen D^—E'^ ben 2}Zagen E' bem
2«agen F.
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2;a ging ba§ jaudj^en an, bcr §alfe gieng au§ ben

Sd^nüren

:

3c^, ttiietDoI fatt imb üoll, gieng lüiebernmb l^inein,

©pradö nicf}t ein cinig§ SSort, erftarret tnie ein ©tein,

185 §alb ttiacf)cnb, ftalb im Schlaf. SJJein Srubcr fam gelauffen,

SDiein licbftcr (Sfclnnui, no($ ein§ mir gusufauffen;

(Ft greif micf) bei) bcn 2(rm, er [tiefe, er ritffte mic!ö,

Unb fpracö, föie fitjeftn, bu §unb»fDtt, gleich toic id).

3cf), tüie mit Srnntfencn faft öbel ift gu fc^er^cn,

190 2Bie füum id) mid) befann, fönt biefeS nid)t üerfc^mer^en,

©pracf), ^6r mein (Sfcöinu?, bu magft fei^n mcr bu milt,

®§ mag ein foldjer feqn, ber mic^ für einen fc^ilt.

ßaum Ijatt ic^ bicfe SSort nod) üftlig au§gefbroc^cn,

6t fd)lug micö in§ ©cfic^t, bie ^-reunbfdjaft mar gebrochen,

195 Sic 2?riiberfcftaft mar au^\ id) mefjrte nüc^ fo gut,

5Üa bagumal)! ticrmod)t, unb meil ein toenig 58lut

3t)m au^ ber 9tafen ran, ba fing er an §u flucfiett,

25cr)d)mur aud) £eib unb (2ecl, er molte 9Jacf)e fudien,

[@.84] (Sr molt, el) nod) ba§ ^al)t gum ®nbc folte gef)n,

200 dJiii) einen tobten §unb für feinen %üiim fel)n.

3ft iia)5 nid)t balb ücrfei^rt, in einer S}icrtelftnnbcn,

©0 einen lieben ^-rcunb unb argen ^-einb gefunben?

23o bleibet Sc^tour unb (?i)b? brum fag id) runb unb fre^,

Xc3 trunfne Sriibcrfd^aft gar feiten rcblicö fei).

205 2Bie ^od) man fid) Ocrflud^t, ein 2}Junb ber 2Barf)eit liebet,

Ser fein @emiffcn nic^t mit ^-alfcb^cit gern betrübet,

23ebarf be§ ©djmcren» nid)t, bie lang (Jrfa^rung jeugt

llnb :^at getoiffen ©runb, mcr Icidjtlid) fdjmärt, ber leugt.

ar-cnn lang gefpürte (Sunft bie Seelen erft oerbinbet,

210 aöenn mof}lgercifte Xreu ift auf S^crnunft gegrünbet,

llnb benn ber milbc äöein be§ i*">er^en (Srunb entbefft,

©0 i)a[t id), baf3 er me^r Sertrauligfeit ermefft.

SBenn aber folc^c fid) ber Srüberfdjaft anmaffcn,

©0 pflegt SeftÄnbigfcit aucö emig ^la^ su faffcn.

215 5^a§ ift bie red)te Xreu, bie mit Seftanb fic^ übt,

184 cinig§] C—E' einiges E'^E^ einig§ F 187 greif mid)

bet) ben] griff mid) bei bcn C bei bem D'D^ bei) bcm E grif

mid) bei ben F 211 §er§en] C §ergcn§ DEF.
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SBcr auf 311 lieben ^kt, ber I)at noc^ nie geliebt.

(Sin folc^er (S^ren = 2}fann tnirb aucö in feine SBegen

(So groben S3auren = ®cöerö im Schein ber ^-reunbfcöaft

pflegen,

Slidöt rÄl^ren, lütiS nur frAncft, nic^t fagen, lria§ öerbreuft,

220 '^n ift ein arger f^-eiub, ber in bem fpielen beift

)}lad) ^unb= unb ^a^en = 2(rt, oiel lieber njill ic^ [eben

(5ntÄuffert aller 3""!^ i^nb nimmer micö begeben

^n folc^er ^reunbe gal^I; ob mic^ benn ntemanb fcnnt,

So bleib ic^ gluar allein, bod) gleic^mol ungefd^Äubt.

;.85]225 ©ebenffe bei) bir felbft, fommt jemanb angegangen

9iod) fremb unb unbefant, er mirb gar mol empfangen,

S3ef($eibentlic^ gegrüßt, ©in jeber ftef)t gcböfft,

2)er 23oben mirb gcfc^arrt, ber §utl) loirb oft geruft,

5?ein I)cucölen mirb gefpart, fein §6fligfeit bcrgeffen,

230 2)ie SituI loerben i^m mit Sd)cffeln jugemeffcn,

Sobalb er aber fid) burd) einen guten Sd^mau^

@ibt in bie Srüberfdjaft, ift S^i<i)i unb Xugenb au§.

ßein ehrerbietig Söort toirftu fortt)in met)r t)6ren,

Monsieur, Monsiear, mein §crr, mirb in bu, bu oerfe^ren,

235 Sa mag f6r Sc^mac^ unb Spott man fd^er^^enb auf i()nfd)euft,

(5r muf3, miemol e§ it)n bife in bie Seel oerbrcuft,

S)ennocö aufrieben fei)n, ntdlt görnen ober meieren,

Stnftatt be§ (Komplements ISft man mol einen ftrcicöen,

'2;er nid)t nac^ SBiefem reucfit; e§ fan fi'ir Sd)cr^ beftef)'n,

240 2Ba§ feinen Qoücn gibt, ba^ Uft man frei) au§gcf)n.

3Ber fic^ mit fold^en nhi)Xt, ber mufe fid) be§ befiunen:

©in 23rubcr ober g'^ennb ber fan sn grob nid)t fpinnen.

Unb ma§ begcf)rftu me^r, menn er aud) 3 engt auf fic^

Unb fprid)t: fo räum Ijer au§, bu Jpunböfott, gleich mie ic^.

245 D bu KDftopen 2(rt! unftÄtige ©efeüenl

'S^m §irten bei) bem Sie^, ben Söuben in ben StAüen

Stellt )old)e§ fd)er^cn an. S;ie fyreunbfcöaft fei oerfluc^t,

2)ic mir gu Schimpf unb Spott bie lofe ^-re^Iieit fuc^t.

£ein ef)rlicöe§ (Semü^t fan fo(cf)e SSeif ertragen,

-gg-,250 6§ fei) bann, bafe er mufe, im faU er ungefd)(ageu

23tK üon ber StAte gcf)n, ben meigert er ben Xiunf,

Zu V. 239 siehe Nachtrags.
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®o i)at er einen Ärieg: S3in idj bir nod) gu jung,

£prid)t Sunter £cffermild), fo nimm, iraS in bcn j^iuften,

llnb i'ud), n)er 2)iei[ter fct), id) mil bir ©cftulred)! leiftcn.

255 aöaS bifm mc^r al§ id;? 33in id) bon einer Bau^i

3ft meine SDtutter nicftt ein et)renmert^e (5rau?

Si^ag mil ein reblic^ §erg in einer joId)cn 3cd}e

Unb foldjem fyaKe t^nn ? 2SilI er mit bie[em 5ped)e

dl\d)t iibel fet)n befc^mu^t? fo fprid)t er mit bcbad^t

260 Unb nimmt bic 23röberfcöaft, al§ toie fie mirb gebrad)t.

3ebod) lua§ n;itl man öiel öoji naffen $8riibern fagen?

^ud) bie fo 311 ber SÖelt nur ein 2eib i)at getragen

23on einem Spater ^er, ®ie einer 3)hitter 35ruft

$at fSugenb aufgebrad)t, empfinben fd^ledjte Suft

265 Unb ßiebe gegen [ic^. 6» ift fein 9ce£)b auff ©rben

Sem Srüberlicfiem gleich, mcnn fie entruftet mcrben.

e§ lebt nod) ItainS Slrtl), unb 2(bcl kijbd 9lot^:

2er crfte Srnbcr fc^Iug ergrimmt ben anbern tobt.

©§ marb bn§ neue 31oom mit Söröbcr SBIut begoffen,

270 ®er Don ber Sötlffin ^at bic 2)tuttcr Xreu genoffen,

Sringt feinen 23ruber umb. 2e§ 2ltreu§ ©aftcreQ

SSejeuget, ö)a§ ber 3orn ergrimmter Sn'ibcr fct).

91id)t beffer gcf}t e§ 3u bei) 8c^tov^gern unb Sjerraanten,

2}Jan finbet gr^ffer ©unft bei) fernen Unbefantcn,

275 @o lange biftu fyi'eunb, al§ bir fein @elb gebrid)t,

23ege^rfni aber mae, fo fennet man bid) nid)t.

Unb ob g(eid) bie ^atnx ba§ §er^ in cUva§ ri"if)ret,

Unb ber i8crmanbfd)aft = 5pflid)t gu t)interbenffen fü[)ret,

[©.87] ©0 lcfd)ct bod) ber @ei§, bic (St)re ober @utf)

280 S)a§ f)eilig f^finflein auS, unb mad)t nur falte§ 23Iut.

266 SörüberHd)em] C—E^ 23rfiberad)en E^ SSrüberUc^cm F

202. Vgl. Schuppius 'f^reunb in ber 91oI)t (1657)' Neu-
drucke No. 9, S. 18: „S)tanct)er meint, feine Srüber, feine

8d)Uieftcrn fct)en feine beftcn g-reunbe. S)ann fie ^aben unter

einem §er^en gelegen. Siber, c§ ift a\id) offtmalö meit gcfe^lct.

Fratrum quoque gratia rara, fagt jener ^oet. Siechte §rcunb'
fcftafft unicr trübem, ift ein fel^am 2BiIbbrät. Tlan tan nidjt

miffcn, ob einem ein Sruber ober ©c^mefter treu fei), el)e man
ein (frbgut mit il)nen gctf)cilct t)at."

209. Lucau. Phars. 1, 95.
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S^ompeg' unb 3ultu§, ber Slu^jug oller Reiben,

2Son bcrer STatiffcrfdt ber 9l6mer ©d^riftcn melben,

®te fingen if)re @nnft mit foldöfm ®t)ffcr an,

S^aB jener (Scl^lt)dl)cr Jnarb, nnb biefer Xoc^termann.

285 ^iersnnfc^en fain ber 9Zeib, bie ^eft nnb @ift ber @rben,

©§ fd^ien, ber eine toolt gu gro^ bem anbern icerben,

(Sie ^Ätten alle SSelt tool nnter ftc^ gebracht,

2Benn immer letblirf) me^r ein 3mei)getei(te Tlaä:)t

§icran§ entftunb ein S?rieg, ber in ben groffen 9ieid)en

290 ^n fnrljen S^i^c" 9^6 biet ^unberttanfenb Seichen,

SBiB ^(i^ ber SÄfar fa!^' ^JJompegnS §anpt allein,

5)a fitnt er aßererft ein guter ®t)bam fei)n.

@at)' i^n mit 2;i)ri\nen an; bod) folcfte fromme Siiaten,

(Srl)eben ft^ auc^ mol bei) fd^tediten ^ßotentatcn;

295 3ft nur ein S3ettelfa!f gu t^eilen in ber 2Öe(t,

©in jeber ftef)t, ba% er ba^ Befte ©ti'iff bef)a(t.

Stjut nod} ein reicfier f^'^eunb bem Strmen ma» gu luitlen,

©äs fan ber gute 2;rDpf mit feinen ®tenft erfüllen,

Wln% immer ©clnüe fei)n, mu^ atlgeit ftel)n gcrect)t,

300 '3)er f^rauen §abertoifc^, unb aucft ber 2}u\gbe ^ncc^t.

§ie m6d)t mir aber mol bie ©infalt toicbcrftef)en:

Srt feine ßiebe nid)t? fein f^^eunb ntd^t me^r ju fe^en?

S)a§ glaub icö nimmermehr, fie!^' bort ben ^^aebruS an,

S)en 3^enu§ 2}JÄrterer, ben jDolgeplagten Sltann.

|305 tein mn]d), fein Söort, fein dlatl) tan itjn üon $}3I)iUi§

treiben,

Sei) 5)3I)iEi§ miÜ er fet)n, 23et) 5lJt)iHi§ miU er bleiben

23ife an ben bittern 2;obt. 2Benn 5)]f)illi§ i^m gebricfjt,

(So fietiftu ^f)aebru§ tool, boc^ feine @eele nid)t.

Sft ^p^ißiS nic^t attba, mein $]S^aebru§ fte^t betrübet,

281 5]ßom}3eg]C-Ei S)3ompei' E^E» ^^ontpcg F 291 5)jDm=

peguSj C—E' SpompejuS E^E^ ^iompeguä F 298 feinen]

CD feinem E feinen F 304 toolgeplagten] C mollgeplagten
D^ tooljlgeplagten D^ mollgeplagten E'E* toolgeplagten E^*

toof)lgeplagten F. — Aus 'moßgeplagt' wird dann bei Schröder
' üollgeplagt ' conjiziert.

304. Vgl. Fleming, Poet. Wälder I, 3 v. 10: '^4 too^l=

geplagter 2JJenfd)'.
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310 @r ift nid^t too er ift: ©r lebet, too er liebet:

@r fiiffct einen 9iing: (5r fii|fet, \vc\^ mdjt waS,

'S;ic Stelle, ha fie ftnnb, ben Biu^l, barnuff fie fafe.

Äomnit 5}]f)iIIi§ luieber an, mein 5}.U)nebru§ ift genefen,

3ft fvifd) iinb tr)ü{)[gcmntf), fi'il^rt gan^ ein anber 2Be)en,

315 Unb lueil fein §er^ nod) fcftuiebt in folcf)em Überfluß,

So frÄnffet er fidö bod), bafe fie balb fdjcibcn mufe.

3a Iciber, e§ ift raal)r. (f§ feinb gefdjnnnbe Seudjen,

Sie fonimen leicfitlid) an unb föollcn fd)lDerlid} uieid;en.

Sa bilfft fein Str^enci), fein Straut, fein iDarme§ S3ier,

320 Äein ^uf fer =
fäffer SSein, fein 5]Siaen, fein iilifticr;

6-r liebet, toie er meint. £afe aber biefen 5lranffen

©rreidjcn, inaS er toitl, erföllcn bie ©ebanffcn,

2a% ibm gum f)6d)ften Ski^i, gum Sroft ber föffen Spein,

S^ie $f)illi§ (glaube mir) mirb nic^t me^r $biüi§ fft)".

325 2;er 2}hinb ift nun (^oraü, bie 2{ngen Ijelle Sonnen,

(5-in jcglid) §aar ift nun üon gvdbnen Srat gefponnen,

2;ie §Änbe 2)tarmeütieife, bie Sörfifte moi)! ftafficrt,

2;er Icbenbige Sdinee mit ßirfc^en rotf) gegiert.

So balb bie garte 23Ium ift öon bem Stief)l gebrod^en,

330 So balb er :^at erreicht, monac^ er mar gefrocfien,

[S.89] 2o mirb ber totte 3BaI)n Derfcbroinbcn mic ein Sraum
Unb geben ber Sj^ernunft ein menig $pia^ unb 9Jaum.

Xa toirb bie Srfitoinbelfudjt gleich einem 9iauci^ oergefien,

Ta mirb er o:^ne 2;unft unb fatfd)en SriUen fef)en,

335 SSirb fprecben, ift fie ba§i^ ^ab id) bie fd)mar^e §aut

Sem §elffenbein bergleid)t? gntr 2}farmor angcfcf)aut?

^ab id) an foldien ^cd) mtd) fo bergreiffen muffen?

§ab id) ba§ meite Tlaul, ben @eiffer muffen foffen?

^ab xd) benn nic^t gemerft, loie fie bon fernen ftinft,

340 iDiit einem 2lugc fd)ielt, an beiben Sdjenfeln btnft?

SSar tc^ benn blinb unb toll? ma§ f)ab ic^ bod) getrieben?

3a 5J3t)aebru§, blinb unb toU finb alle, bie ba lieben,

Unb fahren gleich mie bu, unb fallen in ben S3ranb

C^n allen SJorbebac^t, o^n Urtl)eil unb SJerftanb.

326 gülbnenl gülbnen C gülbnem D'D^EF 329 ben] C
bem D-D'^^EF 330 tt)0 nacö] C toornac^ D^D'^ loonac^ E
loornad) F.
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345 3a, tDO bie geile SBrunft nur fud^t ^id) felbft ju föl^Ien,

Unb lüic ein it)ilbe§ 35ief), in Unflat nur gu ici'ifilen,

Sa ift bie ßiebe nic^t, bie Sieb ift fcufcö unb rein,

llnb feieret niema!^I§ ictj berfel^rten §cr^en ein.

Sie llnsuc^i ift ein %cnT, au^ 5pt)IegetI)on gcfto()Ien,

350 Ser «Seelen Srgfte ^eft. ^Sobalb bie ©c^tüefelfofjlen

(Sin franffc§ §er^ berül^rt, fo ftirbet ber 3?erftanb,

Ser SJtcnfd) Juirb in ein 33ie^' unb tciitenb Xl)kx üeriüanb,

SBeife audj Don feiner 9tul)', er i)abc benn Derrid)tct,

2öa§ i^n an Seib unb @eel unb allem gan^ öcrnic^tct;

355 Tiod) meint ber mufte 2)(enfcö, ba^ biefc 3ia)eret)

23el)naf) ba§i I)6cf)fte @ut^ unb lauter Siebe fet).

5.90] Unb tüenn bie 3Iarren S3runft in üoUen ^4ammen ftc^et,

2Benn bie bcrbammte ßuft nac^ SSunfcö unb Sfßillen ge^et,.

<Bo ift fie plb^lid) ou§, toirb lauter Stfc^ unb tot^,

360 llnb folgt bie fpÄte 9ieu, noc^ Arger al§ ber Sobt.

Sefe^t ben fdjlocren %aU bor langer ^dt bcfc^rieben,

3um Spiegel aller SÖclt, bie snm 25erberben lieben.

SeS groffen S)abib§ @oI)n, ein ^ring feljr id)bn unb gart,

§od)furftlicf) öon ©cblöt, boc^ nid;t ber beften 2lrt,

365 @ntbranb in b6fer ßuft unb liefe gu taufenb mal)len

(fin ungega^^mteg 2lug auf feine (Sd^mefter ftrai^len,

©ein eigen ^Id'id) unb 23lut: 2Bo 2;i)amar gieng unb ftunb,

Sa fd)leid) it)r Slmmon nadö» fo lang mar er gefuub,

5ll§ er hk ®cö6ne fa^, lüann 2;f)amar inar entmic^en,

370 @o Irar ber Stmmon fd)on al§ lebenbig üerblid)en,

(Sin <Bd)atkn feiner felbft, ein toelffer 3;ulipan,

Ser fein geh:6nte§ §aupt nic^t mel)r ergeben fan.

2öeld) Tliikl toar mm ^ier? Sie ^tt)vat^ borsutDenben

SBar Jüiber Blut unb ditä)t Sie Jungfrau gar gu fc^toben:

375 2lcl), licbfte ©c^mefter mein, ©ott menbe fold^en «Sinn,

368 fd)leic^] C fc^lied) D^ fc^lic^ D" fdiliecö E^E^ fc^Ud; E^^F

375 ©c^mefter, mein @ott] C ©c^mefter mein, @ott DE ohne
Interpunktion F.

349. Im ^tileget^on, einer der Flüsse der Unterwelt,
flofs statt des Wassers Feuer. Verg. Aen. , 265 und 55 1

;

Stat. Theb. 4, 523.

361 ff. Bücher Samuelis II, c. 13.
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@ar toeit bon 3iß"§6urg unb mettiem §erfeen ^in.

S)ife merfte Sonabab, ein Wann geübter Sw^'Sen/

®er in be§ ^ßrin^en §ev^ Dorlängft fid) eingetrungen

Xitrrf) fiiffe ©d^meicfjclfunft, tüa§ Slmmou tüolgefiel,

380 5lud) mar e§ lauter a)forb: ©r fialf mit su bent ©piel.

Söott 3(mmon luftig fei)n, üerfel)ren ober fauffeu,

(5-§ mufte fort ein .^nec^t nac^ 3onabab ^inlauffen;

[©.91] ®em sperren loar nidjt luol, genofe nic^t Sörobt, nid^t Söein,

@§ mufte 3oiiabab benn mit gur Staffel fel^n.

385 £e§ a.^ater§ Iicilig Sßort, be§ 9Jat^an§ 2Öiberfpred)en

Söarb für ein Spott gead)t, ma§ ^tmabab in 3'^'^f"

2lu§ boCem 2}hmbe fül^rt, ba folgte greife unb Sljat,

9tur Sonabab allein mar liebfter ^rcunb unb 9iaf)t.

9hm, biefer fd)laue (Saft begunte balb gu mcrffcn

390 3lu§ 2üumou§ fel^am 2;t)un, au§ allen äSort unb SBerffen,

2Ba§ feine Äranfticit mar, fam Xtjamar för ben Sag,

SDer 5|?rin^ mar mel^r erfreut, al§ mie er bormafjiS pflag,

2Sarb iÄf)ling§ blafe unb rot^, lie^ manchen ©euff^er

ftreidien,

Sßar S^amar nid)t aUba, fo muft er i^re§ gleichen

395 2In garter (Sci^Lniljeit nid^t: (5r greif ein ©KHsIein SBeiu,

®a§ muft auf 3:;i)amar§ @Iüf unb 2BoIfa^rt lebig fei)n.

9^e^b, §offart, Sieb' unb S'^m, bie finb nic^t gu öerfteffen,

Sie finb mit feiner ^unft nocb Hrgelift gu betfen.

Ob gleid) hk 3"nge fi^meigt, bie ?Iugen rui^en nic^t,

400 ®ie ftc^en algu blofe unb merflict) im ©efidit.

2ll§ nun ber junge ^^ürft in einem grimen ©arten

Meine manbeln ging, ber Unrut) abgumarten,

Srat Sonabab fiingu, 2)er abgefeimte Wann,

403 abgefeimte] C abgefeinbte D' abgefeimbte D^ abgefeiubte

E^ abgefeimte E-E-'F. — Schröder: abgeführte. Er macht
dazu folgende Anmerkung: '©o [b. i. abgefüljrte] fd)ricb Dtacbel

in feinem a)Januffripte[!]. 3n allen [!] ?lu§gaben aber ftel)t ,.,ab=

gefeinbte", ma§ gar fein SBort ift. 2)a§ SBort abgefüljrt fommt
übrigens auc^ <^at. 6 58. 362 üor. S^gl. §amb. 9Jad)r. au§ bem
9Jeid)e ber @e(el)rfamfeit 1760 @. 328. '

— ' Slbgcfeinbte ' steht

aber nur iu D' und ES die andern Ausgaben haben richtig

'abgefeimte'. Die Zuverlässigkeit der bisher so geschätzten
Ausgabe Schröders wird hierdurch wiederum stark erschüttert.

Vgl. Sat. VIII, 205.
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Itnb fpradö ben letbigen mit btefen Söorten an:

405 '2öte, ^oc^gcbo^rner ^Jjring? 3Bie folf idj ba^ üerftefien?

2Bie fei)' id) i^n fo gar in tieffcn ©orgen gelten?

5.92] 2Ö0 ift ber frifc^e muti), ber nocö für furger geit

5lliein ju lauterm Spiel unb S^ur^toetl toar bereit?

2Bd ift ber l^elle ©lan^ ber 5(ugen f)ingen)ic§en'?

410 2Bie ift ha§ ^urpur roti) ber SSangen fo üerblidöen?

2ßie ift ber fc^&ne ßeib in fo gefd^toinber i^dt

©0 mager abgege^rt, gleich einem bürren Bdjdt^

2Bo ift ber tapffer $)3rin^ bodi auffer fic^ Derblieben,

®er feinen Sonabab fo Iier^licö Pffag P lieben?

415 2Ö0 gef)n bie Seufzer f)in? gebt enblidö bocö berieft,

2Ba§ meint ber ftiHe SJJnnb, menn er fein 23ßrtlein fpric^t?

©in ^ranffer, ber bem 2lr^t befcnnt fein :^eimli^ Söefen,

llnb 6fnet feine ^ein, ber ift fc^on i^alb gcnefen;

©laubt fieser, Qonabab ift fein fo tummer 2;ropf,

420 (gr toeife tool einen §ut gu feinem franffen ^opf.'

'D mein üertrauter g-reunb', fprac^ SImmon, 'beine Sreue

3fl mir üorldngft befant; ba^ irf) ju reben fc^eue,

§at einen tieffen @runb, mein §er^Ieib, meine ^Jein,

3BiII nic^t fo mol gefagt, al§ nur erra^ten fetjn.

425 2ldö X^amar, fc^&nfte§ 33ilb, mein Sobt unb audö mein

ßeben,

Söer toill mir einen ^ati} in folc^em Itnfaü geben?

2lc^ S^amar, mdrftu nic^t mein eigen f^teifc^ unb 23Iut,

©0 mÄr ict) fd^on gefunb, unb bu mein ^6c^fte§ (^nV

'©enung', fprac^ Sonabab, 'ift bo ber Sßel^ gerriffen?

430 SBa§ beffer al§ nur balb bcn ^ipüd angebiffen,

S)en eure Suft euc^ geigt? 2Ser fcfteuet in ber 9^ot^,

3m faa er gjJittel toeife, unb fiabfal für ben 2;obt?

93] 2)te ©rf)lt)efter? ®§ ift toatjr unb fc^toerlic^ angugelien,

Seboc^ fo fel^am nic^t: ©§ ift mol e:^ gefc^efien.

435 Sie ©ditoefter? and) nur I)alb. Senn bin ic§ rec^t berid&t,

©0 fe^b i^^r bet)be bocö bon einer Süutter nic^t,

Unb fo toeit frembb genug. 2Ba§ toolt i^r Idnger fc^euen?

S)er erfte 23ruber f)at bie ©c^mefter muffen freien,

2)ie ^Jiot^ mar ba§ @efe^; Sludö fefe icö enblic^ nun,

414 pftag] C pflegt DiD^E pflag F.

J. Rachelii, Teutsche Satyiieche Gedichte. 7
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440 ©§ fet) ntd&t toofil bebad&t: 2Scr initt eucf) et«)a§ tl)un?

®er Sßater? ßafe t^n felbft etnmaf)! jurüffe fcf)en,

2Ser er bor biefen toar: ®r toirb beid)5ntet ftc^en.

©in jcber mad)' c§ erft für feiner Xljiircn rein,

Sfl er bcnn oline Sc^ulb, fo mag er 9iicöter fet)n.

445 Ser ^öbel tnirb öielleic^t f)ieüon toaS :^6nifd) fpred&en,

2öa§ OTeI)r? (Sin fauler SSinb fan feinen §alB serbrcc^en;

S^r fet)b ein junger ^rint\ fan§ ja nic^t anbcrS fe^n,

©in fcbarfgelüe^teS <Stai)l fielt alTe Bi'i^Scn ein.

2Sa§ Iiinbert eucf) nocfi mef)r? 2Bil Slbfolon fid& fireuben,

450 %uv feinem fraufen §aar merb ic^ unb i^r tool bleiben,

©r ift ürin garter §aut, biel nii:^er SBeib al§ 2Jlann,

Ser 6cf)Iet)er ftc^t ifim ba^, al§ ©piefe unb §amifc^ an,

Unb ob ficf) ja ein @traufe fiien'iber fült ergeben,

So finb mir auc^ umbfonft bie %^u]U md)t gegeben.

455 Slöer meife, ma§ Sonabab unb feine§ gleichen fan?

Sie gan^e Siitterfc^aft I)v\ngt meinem ^ringen an.

dlux frifc^ fiinein gemagt: ofm alle Sorg unb ©rdmen,

©§ ift fein ftarfe» (Sd)Iofe noc^ t5'eft""9 eingunel^men:

[©.94] ©reift, tt)a§ üicHeic^t bie 3ungfrau fetbft mit SBillen gibt,

460 llnb iDitl fie den md)t, fo t:^ut toa§ eud) beliebt.

2dc^ fo Diel müglicß ift, lafet f)cimlid) bife gcfc^e^en,

SSer etma§ fle^Icn milT, ber mufe auf ©offen ge^en.

©uc^t in ber ganzen 23urg ba^ innerfte ©emacb,

Unb leget endo gu S3ett, unb fteüt cnd) franf unb fcötoac^:

465 'Sa la^t euc^ Sfiamar benn ein nieblic^ ©ffen reichen.

Unb fc^ift bie Siener fort, laft aUe bon euc^ meid^en.

23a§ meiter bient geti^an, bebarf nic^t biel (Sefc^mÄ|,

449 Stbfolon] CD^ Slbfalon D" Sibfolon E» Slbfolom E^E»
Slbfolon F — Schröder: Slbfalon. 467 2öa§ meiter bient

|

getiian. 23ebarf nicftt üiel ©efc^mÄ^ B] bient, get^an. Sebarff 2C.]

C—El 2Ba§ meiter bient gctfian, bebarff nicbt öicl ©efcbiüÄg

E^E^ 23a« meiter bient, getfian. 23ebarf nicöt biet ©efc^ibd^

F — Das Richtige haben E^^E^; 'bient getfian' gehört zu-

sammen = toa§ getrau ^u merben berbient, getrau merben mufe:
ebenso Sat. 3 v. 48.

449. Die Form 'Stbfolon' auch sonst im 17. Jahrh. vgl.

Albertinus, Hauspolicey 1602 Fol. 132; ein Begräbnisgedicht
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®a§ Sßilb ift benn im @am, ber SSogel in bem Sle^.'

D xcd)tev §ofe ' ©dö^Dan^, 2lc^ttop:^el§ 93eriDanbter,

470 f5fitc|gfcf)lren^er, gec^es^-reunb, be§ 3:euffel§ Slbgefanbter,

§er^=, ef)r= itnb ©effe(»3)ieb (benn ba^in ge^t bte ^nnft,

®in @cönieid}(er fttdiet nid^t bie ^a^e gar umbfunfi),

Sßftaumftretc^er, §eudöel = 2JkuI, ©d^alfSbeffel, f^eberlefer,

©d^maru^er, §ofe = $eft, guftöfircr, D^renblAfer,

475 2Öer beinen Söorten glÄnbt, ber baut auf lofen (Srunb,

2Serftef)t bie ^arte nid)t, fennt feinen faulen §unb.

?llod) gIeid)ö)Dl tviü ber ^off gum grnffen §er^leib fiaben

SSiel lieber einen Wann bon folc^en eblen ©abcn,

21I§ einen toa^ren t^reunb, ber faget toa^ gebricht,

480 2)em Uebcl fiüglidö toef)rt, bem Unl^eil toiberfpricöt.

S^er «Sinnen = Iofe ^ürfl lie^ alleg fi(^ gefallen,

greife feinen 3onabab unb feinen diatf) fi'tr allen.

] @r fiel i^n umb ben §al^: ®r lobte feine Xreu:

SSotbrac^t ben bßfen dtat^ ol^n alle ©d^am unb ©d^eu.

485 ®a§ fromme ©c^^flein inarb mit §interlift enttöenbet,

'2)em SBolffe jugefö^rt, mit aller Wadjt gefd&i\nbet.

2)a§ ftinffenbe ©eruc^t burdölief ba§ ganje ßanb,

®§ mirb bie b6fe Sliat gu Sipion aucö befant.

®ie g-einbe jaud^^eten, ber ^6nig muft fidö fdfidmen,

490 2iud^ 2lmmon§ b6fe ßuft marb in ein plß^lid) grÄmen

Unb bittern §afe bcrmanb, ber bormalS fc^&nc ©djein

2)eucöt Slmmon ein (Sefpenft unb ©c^reffen*bli^ gu fei)n.

®ie Jungfrau mufte ge^n: S)ie 3ungfrou tnarb üerftoffen:

23efprenget §aubt unb §aar mit 2lfdö unb (Srbenfloffen

:

469 §Dfe] C §offe D—E^ §ofe E^F 474 ipofe] C §offeD—E2 §ofe E^F 476 Sßerfteft] B SScrftecft CDEF —
Schröder schreibt richtig 'berfte^t'.

von B[enj.] N[eukirch] in Hofmannswaldans und anderer Ge-
dichte I (1697) S. 139 etc.

469. Slcbitopliel: II. Buch Samuelis c. 16—17.
473. ^flaumftreidöer, nd. (Schiller- Lübben 3, 354 b), was

Fuchsschwänzer, Federleser, adulator.

476. 'fauler §unb ': Name eines Kartenspiels vgl. Hamb.
Nachr. etc. 1760, S. 336, oder besser in einem bestimmten
Kartenspiel eine Karte, die man nicht los werden kann.
Schmeller, Bayr. Wöbch. I, 1128.

7*
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495 Bcrrife ben bunten 9?off, ber^üHte ha§ ©efic^t,

33t6dOt feinen 2)ienfdöen felin, ja faum ba§ ©onnenltdöt-

§etf3t ba» nid&t iDot geliebt, gu I)6(jöfter ©djanbe äUiingen,

llmb Q^ljx unb 9JebIigfeit, umb gut ©eloiffen bringen?

SBie toenn [ie auf bid) ^ätt ein f)cim(id) 23eil gciuetjt?

500 Xa§ m\\cx in ben ©djiaf bir an ben §alfe gefegt?

2i^ie iüann bein einigS ^inb bie 3}Zutter Don bcm 2ibm
Unb umb ben §alfe gebrad^t, bem SSater lüoHen geben

^en 2Bi'itrig in ben ^o^I, ben @d)icrling in ben Söein:

SSie f6nte beine ©traf an if)r bod^ gr&ffer fel^n?

505 9M) 5lmmon! tüie toirftu bie fcf)n6bc ßuft nod) bi'iffen:

®ie diadj', oh fd^on fie ge^t auf fruppelfrummen Sn'iBeu,

5?ompt enblidö bod) f)erbct), bielfeid)t gu joId)er 3ett,

SBenn bir bein §er^c fd)on gibt fic^ere§ ©eleit.

[@.96] S:'er grimmig Slbfolon lief? älnar fid) ni($t üermerffen,

510 2Ba§ ouf gelegnen 2::ag fict) Puffert in ben 2Serf!en,

S)er <S>djmad), ber bittre @rüU, ber eifrig Ijeiffe SDiut!^

tunt nii^t geliMdjet fet)n, al§ mit beS 2tmmon§ S8Iut.

®a mar !ein 3e>nabab, fein SKann Don §er^ unb ^^^nfteit,

S)er feinem $ßrin^en l)alf unb 23ei)ftanb motte leiften.

515 Sro^, 2;rcu unb (Si)b mar au§ ; ber groffe §elb Derfdötranb,

«Sobalb nur Slbfolon ba§ ©ifen nat)m 3ur §anb.

S)iemeil ha§ %^a^ no($ Iduft, ber §eerb ried)t nad) btw

23raten,

3ft ©dmeibeminb ein SKann, ber reben fan unb ratfien.

SSerladiet bie @efa:^r: 5)ocb gebt ba§i treffen an,

520 ©0 ift fein ^^aa^ im Sufd) ber beffer lauffen fan.

9htn fag id) gleic^mol ni(^t, ba^ au§ ber (Sd)6nl^eit @aben,

503 Die Ausgaben haben sämtlich ' am ', nur Schröder schreibt

richtig 'bem' 511 ®er ©c^macft] CDE bie F.

503. 'Cicuta... SBfitfd^erling ' Föns Latinitatis Francf.

1653-, 'Cicuta, ©djierling, SSi'iteric^' Natur- etc. Lexikon,
Leipzig 1755. Bei Schmeller II, 44ö f. der Name '2öut=

fd)ierling', weil der Genufs die Menschen in 'Wut' ver-

setzt, toll macht. — Also: "2)em Später (Sd^ierling in ben
^oI)l unb ben 2öein mifc^en'.

5ÜG. Vgl. Hör. Od. III , 2, 31: Raro antecedentem sce-

lestum Desernit pede Poena claudo.
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yi\d)t eine feuic^e Srunft tan feinen Urfprung fiaben,

2)ie (S^' unb ®^re meint. Dh aber mal^xe. Xvni

58e[tdnbig, unberrfifft audj bei SSertranten fet),

525 '2)a§ leEirt bic liebe S^\t. (?§ fommet offt äufammcn

®in ^aax narf) feinen Söunfcö in nic^t geringen g-Iammen,

2)er neugefc^ierte S3ranb ge^t auS in Iid)te' So^',

Unb ift fo balb gelefd^t al§ ein berfengteS ©trol)'.

^aum ift ein ^albe§ ^al)v, faum ^alb fo bicl berfloffcn,

530 Sic (2d)6n ift nid)t me^r fdö6n. @§ ift ber 2)iann üer=

broffen,

5.97] Sil ni(^t§ al§ §err nnr fe^n, ha^ ungeiDef)nte 2Beib

Sncftt irgenb anber»ü)o ein beffer 3citbertreib.

2ßa» nur auf füffen SSa^n unb b(offe ScfjL^n^eit paaret,

XaS bauret feiten lang unb ift nidjt fto^l benoatiret.

535 D feclig ift bcr Tlann, ber f)ie bebacf)tfam fA^vt,

Unb mit Scfcfieiben^eit bie erfte fiiebe nhi)xt.

2)er feine §errfc^aft loeife, boc^ a(3u (joclj nic^t fpannet,

3lic^t gar gu eben fieljt, nic^t leicfitlic^ flucht nocf) bannet,

Xt)ut bi^fen Slrgmoi^n ai, bermcibet aden ©trcit,

540 S)er einen %ei)icx merft, boc^ aucö ein SSort bcrgei^t.

Xer einen guten dla^t beg 2Öeibc§ nid}t ücrfd}nu^^et,

dlidjt Uo% auf feinen ^opf unb fünf^efin 5(ugcn fte^et,

Ser alle» gtoar befteüt, boc^ nimmt fic^ gleic^lDOl an,

21I§ ob er o^^ne fie nidit fd)affen miü noc^ !an.

545 'Xo red)t, mein ^err, to redjt, fprid}t ^Ate oon ber ßinben,

2Bu miß man aber je^ fo einen ^arrel§ finben?

526 feinen] C—E« feinem E^ feinen F 528 gelefc^tj C
geliMdit D>—E» berl^fc^t E^E^ gcUMd}t F 546 Su milt

man aber 2c.] C 2Bu milt man je8 fo einen braben Js!arrel§

finben D'D^ Su mit! man jcti; fo einen llarrel§ finben E^E^
2Bu miü man jc^o mol fo einen k. f. E^ 2Bu mill man aber
igt fo einen k. f. F.

518. (Sd^neibetbinb, imp. Bildung, eig. Landstreicher, hier
der schlechte Freund (wie 3onabab). — v. 517— 520 bringt die
Nutzanwendung aus der biblischen Erzählung.

542. funfT3ef)n: hier sprichwörtlich für eine allgemeiner
bestimmende Zahl, vgl. DW IV, 581. Der Mann hat 'fünfzehn
Augen ' (Auge hier in geistiger Bedeutung = Verstand, Urteil
DW I, 99 No. 19), also einen seiner Meinung nach weit über-
legenen Verstand.
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SDZein 2Jiann, ber §acöe ber, ntac^t mir fo mand^cn ©traufe,

§(ilt, inenn er gfoffen i)e\ft, al§ toie ber Seuffet öauß.

Sßatirt aber ic^ amai)[ jur Spüren iife tijn fefien,

550 3( (Steubel ^trei), brei), üter nac^ meiner 3}htf)me gef)en,

21 fleine» Xrünffcl t^n: So brnmmt er mie a SAr,

llnb iDa§ er erftlicö greift, ba^ nimmt er 311m ©eltie^r.

2Bie fmi bod) bife, mein §err, ^um ^rieben rec^t gebei)en?

Ser 2^cuffel laafe alfo fic^ reiten unb bcfpeljen,

555 2Bar fpinncn mit, ber fpinn: 3cÖ I)ab§ i^ni aufgei'aat,

3c^ bin bie '}^-xaa im §anB, unb ntc^t bie @pinbel = 2)iaab'.

[@.98] 9iein ß^'ite, ni(f)t alfo: Seti ntcfjt fo gar ücrbolgcn,

Stuf fold)c SBorte pflegt and) fotc^er £oI)n ju folgen.

2;ie toieber fpric^t, ^at (Sd)ulb. Sind) merffe biefe ßet)r:

560 Stein Slrbeit tft fo grofe a[§ toie ber grauen ©^r.

3m fall ein trunffen 2Eei5 auc^ mit ben 3)tann toid

prafien,

60 |ilft fein ®mi) noc^ Di^at. 2)u muft aucft biefe§ faffen:

Siftu nic^t eben aikgb, fo btenftu boc^ bem 2}cann,

llnb fteljt bir ja fo gar bte ijerrfc^aft treflic^ an,

565 So t^u nur lDa§ er iriE. Slanft bn bid) barin finben,

(£0 fanft bu, '2;eli(a, ben ftarffen ©imfon binben.

Saä mu^ig fauer fe^n bringt nic^te§ gute» ein,

9lur mit ber |^rer)I)cit mit! ein Sltonn gefangen feljn.

£) eine gölbne Äunfl! ba beljbe 2:t)ei( fid) fcf)iffen,

570 llnb toeife im %a\i ber SKann üernfinftig fic^ au böHen,

551 a 235r] C a SBar D'D» a 23Är E^ ein 23Är E^E^ a ^i^-

F 555 aufgefaat : Wlaab] C auffgefagt : 2}Iagb D'D^ auff=

gefaat : Wlaab E'E"^ oufgefaat : dMab E^F 557 Perborgen

:

folgen] C Derbolgen : folgen DEF.

547. S)ad)C, eig. junger Bursche; dann grober, läppischer

Mensch, hier. etwa Tropf, vgl. VIII, T.M.

557 f. Ähnlich im nd. Gedicht Rachels bei Sach, tS. 5.'^,

Str. IX: '5^at ma» rcc^t min goebe §arfe, folf lo^n ^6rt up

folf e marfe ! (d. i. des Mannes) @ü ! if bin ie mar een mif, mar
\d)aä if mt brüen letten, bar miti if entgegen fetten, l)ut un i)acx

un't f)eele lif.

557 üerbolgen (v. mhd. pcrbelgen) , er^jürnt, sornig; nhd.

feiten, vgl. Fleming, Sonette 1,8,9 mit dem gleichen Reim
Perbolgen ; folgen.
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§Ängt feinen ®t)ffer naä): ßegt mit ben Kleibern f)in,

2Ba3 i^m be» Sage^ l^at gefrÄn!fet SDZnt:^ unb Sinn.

D eine giilbne 5^unftl bod) iDenigcn gegeben,

Unb baf)cr rfi^ret auc^ foldö lieb= unb treubfe ßeben,

575 Unb h)enn ein gcileS SBeib ben ©tauben einmai^l bricht,

©0 ptct 2(rgu§ fie mit ^unbert Singen nic^t.

Sa too fie einmal)! fommt auf fo üerfe^rte 2;^aten,

So inirb fie 2Jiann unb S?inb, ja Seib unb 8eel öerral^ten.

5)a^er bic Söeife^eit felbft fo ernfte 2Barnung tt)ut:

580 5{uc^ f)fite bid) för bcr, bie bir in Strmen rut)t.

©0 gei^t e§ in ber Söelt. ^od) luirb an allen Drti^en

^idit^ a(§ bie ßiebe nur gerbet in ben 3Borten.

©in Slnbac^tgboller ©c^alf fpridit feinem 2S6lfIein su:

SI}r ßieben, liebet eud), bie Sieb ift ®Dtk^ diiü).

585 S)ie 2ieb ift ba§ ®efe^: 2lu§ ßiebe fan man fennen,

Db iemanb @Dtte§ ^inb unb gläubig fei) ju nennen.

@o fprid;t ber liebe §err. Unb ift bod) felber lt)of)I

a^on ©rimm unb bittren §afe gcftopft, gepfropffct üoU.

5.99] ®in §offmann, ber ben 'i^-iinh oon fern :^at n)a^rgenommen,

590 @ibt i^n ben Scuffel f)in, bod) la^ il)n ni.U)er fommen,

Sa mirft bu anber ©piel, ®a toirft bu 2Öunber fe^n,

Söereit mit ^reunbligfeit if)m balb entgegen gel^n,

a'ßir(b>[ft] fprec^en: D ^iMt ju! SUJein Söunfcft unb mein

aSerlangen,

Tlit toeld)en f^-reuben foC iä) fold^cn ^^i'eu^i^ umbfangen?

595 2Bie f)at ba§> gute ©lüff fo pl6^üd) un§ bergnügt,

Unb fo ein Iiebe§ ^aar jufammen i^t gefi'igt?

2Barumb ift mir fo lang bie (5I)re nid)t gefd^e^en?

Sofe id) ben 23ruber m6d)t' in meinem §aufe feigen.

2Bie ge^t§ ber Siebften bod^? §Ä(t bic fid) and) alt)ier,

600 S^e^rt betjbe ju mir ein, unb nct)mt berlieb mit mir.

2)er anber §eud)Ier aud), nad) bielen dich imb f^ragen,

2öeife feinen Stippelrei) auc^ richtig ^er gu fagen,

©ebraud^t berfelben ^unft, bod), ob er biel fd^on fpric^t,

(5§ ift nur oben i^in, er glaubt i^m felber nid^t.

€05 ©in Un^olb, ber gubor fein 2Beib tratt mit ben tröffen,

592. Vgl. Simpliciss. II, Cap. 3.

602. Siippelrei : kunstlose, einfältige Reimerei (ursprgl.

V. einer Tanzart gebraucht), dann leeres einfältiges Gerede.
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<Bpnd)t: meine Sicbfte lÄft, mein §err, cuc^ frennblid^

gr&ffen.

^ein SSaur ^at nun ein 2Bcib, fie mufe bic ßiebfle feijn,

%k Siebftc fte^^t im ©taK imb mad)t bie Grippen rein.

<Bii}t auä) bie gute 'grau mit einem frcmbben ^Jlarren

610 Unb :^6ret unüer^oft bie Sfjur am §aufe fuarven:

§alt an, mein Siebfter fommt! SSerfteffet ba§ (^itodjv,

2Ö0 füi^rt ber 5?uffuf i^n, fpridjt fie, je^unber ^cr?

D alte SflcbUgfeitl S)u gcinbinn aller ©tinbcu,

Unb §eud}elmummeret), Jdo ioU man bidö je^t finbcn?

615 2>a§ (Sauffelfpiel ber 2öelt ift nichts al§ lauter Sift,

2)ie fo boH ©c^anb unb ©reul al§ jc^6n bon auffen ift.

Sßol bem, ber bon ber 2BeIt unb i:^ren falfdjen 2;üffcn

@id) balb entreiffen fann unb fic^ gur Sugeub fdiiffen;

S)enu mer jum (Suten fef)rt unb öon bem Stfen left,

620 '^er ift ein anber 2Jlenfc§ imb funbli(^ nid^t ßelüeft.

[S.IOO] Joachim! Rachelii

Londinensis

5(c^te (Sat^ra:

2)er ^oct.

6£> foH icö nid)t einma:^! empfinblid) micb erseigen,

Unb toie ein ftummer g-ifcb bem 9JJiba§ Vorüber fdltoeigen?

SJBer t)at benn eben if)m 3U fc!ömSI)en nur berg&nt,

UcBerfdirift] C Sichte Satyra DE Sld)te ©ati^re F 3 gu]

gum CDEF.

608. Hamb. Nachr. a. a. 0. 1760, S. 343: ©rüppe, nicht

^ippe. Es ist die Rinne im Stalle hinter dem Vieh, die zur

Aufnahme des Unrats dient.

1. Der Eingang ist Juv. I, 1 ff. entlehnt: 'Semper ego
auditor tantum? Numquamne reponam Vexatus toties rauci

Theseide Cordt'. — Cordus, ein schlechter Dichter, der eine

Tragödie Theseus schrieb (Aen. VI, 617). Zu dieser Satire

vgl. auch Regniers Sat. II und IV, ebenso wie die Ars poet.

des Horaz.
2 ff. 2Kiba§ Sruber: Die Verse 2 — 48 (Geringschätzung

der Poeten beim Volke), 109—144 (unberufene Gelegenheits-

dichter), 401—428 (Mifsbrauch bei Dichterkrönungen) zeigen
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Unb mir gur yioii) unb (Schüfe öerfd)Ioffcn meinen SDlunb?

5 3ft fiit ^oet ein 91arr? 23erlSumBber, faf)Icr Saufer,

2Bte t^eur ber f)unbert etn§? ein guter SBroffcn SDJanfer?

3tf) fage bißig 'S)an! ber aüju iio^en 6^r,

®er Dleuffen ©rofefürft Ijat nic^t faft ber S^ituI mc^r.

2)?ein S;fcöerning, l^fcftfter g-reunbt, if)r 3}{cifter in ben tickten,

10 ®er i^r ein treflic^ SBerf felbft machen f6nt unb richten,

2)en bie ge(nl)rte ßunft i)at 23elt = bcrü{)mt gemacht

Unb ijod) Bei) ^&nigcn unb (yörften aufgebrad)t,

2öie, lieber, fompt bod) bx% ba^ folcfje öimmcl§ = @aben,

2)ie niemanb al§ öon @olt unb feinem ©eift tan Ijahcn,

15 2)ie nic^t gu fauffen fte^n umb SSaljren ober @elbt,

3a bie mit (5f)ren fn^nt ba§> l)bd)\k §Supt ber 2Be(t,

)8Dn manchen 9Iüffe = S3ku( fo fcf)impflic^ loirb oerlac^et,

(So lieberlicf) gefcfim^^t, fo I^^nifd) auSgcmac^et?

5.101] 2Ba§ unter ^-unf^igen fanm S^nffe" h3of)( gelüfft,

20 ^a§ loirb 3um «Sdjaberuaff i^ninber aufgerafft.

^d), ber ©cringfte nur, unb toörbig nic^t ju fd)Ä^en,

®en man in biefer Qai^l foll neben anbre fe^en,

3}lu% nur ju lautern Sctimad) auc^ fo(d)c» !:)camen§ fcijn,

©onft liefe id) mid) gar nidjt gu biefer Slnttoort ein.

25 2Bie aber ge^t e§ gu? 2Ber fann c§ boc^ errat^en,

2;afe biefer SRu^m nur fünft al§ mie ein (2cöneiber = braten.

3cö toette, fo bu teilt, unb fe^ ein gute§ S]ßfanb,

10 mad^en] mannen C mad^en DE manchen F 17 manchen]
C mandjem DEF 23 lautern C lauterm DE lautern F.

Kenntnis von Fr. Taubmanns 1 602 erschienener ' Dissertatio de
lingua latina', wo Taubmann die gleichen Schäden fast mit den-
selben Worten geiselt. Über unberechtigte Dichterkrünungen
eifert Tanbmann auch sonst ' Schediasmata Poetica innovata

',

Wittenbergae 1610, p. SSO, 437, 467 etc. (Klenz s. 29 f.).

6. §unbert ein§, vgl. Sat. 2, 100 Also: Ist ein Poet
ein Narr, ein Spieler etc. — Hans Sachs zählt (K.-G. V, 226)
folgende Spiele auf: 'Rümpfen, flössen, bossen, in den thurn,

in den bock, der schleck, bntzen, lossen, rauschen, eins und
dreifsig, eins und hundert, carnütfeln, die maisten lesz \lese,

lasse = Stiche bes. im Piketspiel, Schneller I, 1512; DW6, 213),

stich und bild'.

9 f. Paul Tscherning, den er auch in der Vorrede 1664
begrüfst. Von ihm ein deutsches Hochzeitsgedicht (Schröder
s. XVI also unrichtig) angeführt bei Hayn, Bibl. germ. nupt. p. 70.
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5)cr llrfprung bicfcg §o:^n§ fe^ 9tei)b unb Unberftanb.

2;er fdilaue Sictiffe ^ucf)§ Icar eiittna^I au§geriffen,

30 Unb })aitc feinen ©c^loan^ 3ur 23cute laffen möffen,

^er ©cf)intpf öerbrofe xt)n fef)r, borft faum fid) laffen fcl^n,

S)amtt er aber m^c^t beut «Spott entgegen gel)n,

Sßerladöft er gnPor ganfe i)bm^d) feine 23rüber,

2Ba§ traget i^r, fprac^ er, ba§ IjAfelic^ft aüer ©lieber?

35 2Bü3U bient ba§^ ©efdjlep? Idü§ bringt ber Söeibel ein?

2n§ baf5 mir fo Piel e^r ber ^hqcx Seute fe^n.

So gar fan alle 2;ing ber dletjb ju nid^te machen,

©0 fan mein S:6eon aud) ^Joetere^ berlac^en,

Söeil er ^u biefer tunfl fo gar gerecf)t ift fester,

40 2l(§ eine (Bau ^ur 2ct)r, ber ®fcl jum ßlatiier.

®a§ aber man fo gar ba§, @ute barf bcfdjmeiffen,

S:afe ein ^^oet ein 92arr, ein S^arr 5]3oet nm§ ^eiffen,

S'aS t{)ut ber UnPcrftanb, toeil mancher 23üffel smar

§at einen groffcn Äopf, boc^ SrcgenS nid^t ein §aar.

45 ©icl)t Üupfer an für @oIb, bie Oh'tben ffir ©ranaten,

Sie ©anfe für eine @cf)iüan, bie Ä6tel für Tlu^cattn.

[©.102] SBeife feinen unterfc^eib, ^ot feiner ®inge 2öaf)l,.

S^en ^tuffuf preifet er für eine ?lacfttigal.

2SaI)r ift, ba^ 5)Sf}oebu§ 23oIf faft Inftig ift Pon ^crfeen,

50 Unb mciftentt)eil§ gefd^ent, bod) f)6flid) anc^ in fc^er^en,

58ePorab fo fie nur in etloaS finb getrAnft

Mit bem berüf)mten ©aft, ben un§ ßpAuS fc^enft.

^a lüiffen fie balb ein§ unb anberS üorjubringen

^nx angenel)men Suft; jebod) üon fold;en S)ingen,

29 JHcnffe] 9Iencfe C DfJeincte DE gjencfe F 33 SSerlac&et

er] C 3SerIadite er D'D* ücrlac^et er EF 48 eine] einen

C— £2 eine E3 einen F 51 getrv^nft] C gefrÄncft D—E'^

getrincft E^F.

29 ff. Aesop, Fabeln No. 7.

35. SBeibel : Wedel, Schwanz.
38. Sfieon, vgl. I, 7.

4». P. Terentius Varro ap. Gellium III, 16, 13: 'si erunt
ovoi XvQuq^

44. 23regen, vgl. II, 20.

46. It&tel : Exkremente von Tieren, zumal der Schafe.

52. £^iUt§ : Beiname des Bacchus; der Saft also Wein.
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55 2)16 ntc&t bcrbriefelicö feljn. 3ft ba ber rechte ^Dlann,

©ie machen i^m toot cinS, iebo($ gar ^6fltcö nn,

3^r ©tief), ber blutet nic^t. So (I;a5 tc^ rtjol gelefen)

<3üII atter ^ranfeit 9iut)m, ber Saubmatm, fci)n getoefen,

So auc^ ber 23uc^enan, Slfincrüen licbfteS Äinb,

€0 S)em liieber 9i6mcr, ©rtcc^' nod) S^cutidier abgetoinnt.

So toar ber SSeimfin, ben felbft Sluguftu» e^rte,

Ser nad) hc^ 5)3inbar§ Äunft bte 9i6mer fptclen lehrte,

3um 2ad)en tote gebot)rn. 3in Sd^ergen auSgefibt,

2öte fein berÄ^mteS 23ucö tiod^ ^cute 3cit9t^öB gibt.

€5 SSenn nun ein grobe§ fitolg, ein GuIenfpiegelS gleichen,

£d[t einen 5ßfui)sbicö = an mit guten 2Bi(ten flreid)en,

bringt fal)le 3oten öor, üer)(^(u!ft ein gangc§ ®9,

llnb rülget in§ ©elac^, Unb fc^toÄijet in ben Sre^.

SSenn er ficö luftig maä)t mit folc^en 23ubenpoffen,

70 S^ie and) fein öurentoirt^ folt I)6ren unüerbroffen,

Xa ladjt bk Unoernunft, bafe i^r bie ßuft entgei^t,

llnb fpric^t too^t: §e^ ba§> ift ein luftiger ^^^oet.

€3 3um] C 3m DE gum F.

58. Taubmann (f 1613): S. die Bemerkungen zum
Eingaog der ersten Satire. Auch sonst denkt Rachel seiner,

z. B. der Virgil- und Plautusausgaben (Paneg. Menipp. 1669,

Kiel): 'Deliciae Phoebi, Francoae gloria gentis. Ex te Vir-

gilius Inmen et Umber habet.' (Klenz, s. liO). Vgl. auch
oben zu v. 2 ff.

Georgius Buchananus (f 15S2) hatte in seinen lat.

Gedichten (eine Ausgabe noch Amstelodami 1641) die Jamben
des Öemonides lateinisch übersetzt. Er war Rachel wohl-
bekannt; auf B.'s Satiren bezieht sich in Rachels Panegyris
Menippea das Distichon: 'Inferior nuUo tota de gente Quiritum
Aptavit Latiae plectra Syrissa lyrae'. Eine Abhängigkeit
Rachels in seiner ersten Satire von B.'s Übersetzung ist

jedoch nach Klenz' Ausführungen (Dissert. s. ITtf.) nicht ans

zunehmen.

68. rülgen, schallnachahmend wie riMpfen, und noch früher

als dieses gebraucht. — fc^toagen, nach Schröder = fpucfen

;

ich finde aber hierfür keinen weiteren Beleg. '3n ben brct)

fcf)toÄgen' bedeutet wohl eher 'schwätzen, während man den
Brei d. h. das Essen im Munde hat', also 'mit vollen Backen
d. h. während des Kauens reden.'



108 (VIII.) Xex ^oü.

£ aß 311 ii)(ma dlaiim ffir folc^e grobe C"'«c{icn,

S?a!i bann ein fauler ©tanf fo halb ^ßocten moc^en?

[S.lOSj ''5 (5-in unücrfrfii'imteg SßortI D toeit Oom 3te^I ßcfclllt;

Xcr mufe ein anber fcijn, ber mit iDiö fe^n ge3cf)It

3» biefe toclirte 3»nft- ®ie feufdöen ^picrinncn

@inb feinem Unflat!^ i^otb, fte Raffen grobe ©innen,

a'ßer ein 5]Soet toill fet^n, ber fet) ein fol^er 2)Jann,

80 2^er me{)r alg 3."ßorte nur unb 3leimen mad^fn fan.

2;er an^ ben jn^mern meife, ben ©riechen Ijat gcfe^cn,

2öa§ für gelaljrt, bercbt unb finnreic^ fan beftel)en,

2;er nid)t bie 3iin9f ""i^ "ß*^ feinem 2BiI(en rü^rt,

2; er 23orrat!^ im @ef)irn unb ©alij im SJJunbc fÄI)rt,

85 5)er burd) ben bleichen 'glcife au§ ©cf)riften 'i)at erfal)ren,

2Ba§ merflic^S ift gefd}el)n üor üielmaf)! I)unbcrt S«|i^cn,

Ter guten 2Bi[fenfc^aft mit f^'Icife ^«t nad)gcbac^t,

2)kl)r £e^I a(§ 2Bein berseljrt, bcmöf)t 5U aJiitternad^t.

Ter cnblic^ au^ fid) felbft tva» Dorjubringcn magct,

90 S;a^ fein Tkn'id) I)at gebadjt, fein Whmb suüor gefaget,

^olgt jmar bem 23cften nad^, bo^ auffer 2;iebereJ),

2)afe er bem §^ftcn gteii^, boc6 fclber Slieifter fet),

2}ar3u gemeinem 2)iug unb fal)lc g-ra^en meibct,

Hub bie (J-rfinbung aud) mit fd)6nen Söorlen fleibet,

95 £cr feinen lalimen 23erfe (Äft untern §auffcn gel}n,

86 gefcöelin] C—D* gefe^e^en E gefd)el}n F.

73. ipacßc, vgl. VII, 547.

T'.tf. Hör. Sat. I, 4,40: . . . neque enim concludere ver-

sum Dixeris esse satis; neque siqni scribat uti nos Sermoni
prupriora, putes hunc esse poetam; aber auch Opitz, Biichl.

V. d. dtsch. Poet.

95 tf. Vgl. die entgegengesetzten Anfserungen Laurem-
bergs über seine Dichtungen Scherzged. IV, 443 IT. Mau er-

hebt den Vorwurf schlechter Verse gegen L.: 'Tltn jutoe

Sit^me unb 3Ser§ be gabn all up unb bael, §imp ^anep, bc eine

t§ brcet, be anber be i§ fd)mael, 2^e eine iö fc^ceff unb frum, be

anber hjrf unb cüeu 5113 Uicn utt) einem Xhp bc ©d)minc merbn
gebrcücn' etc. Dagegen dann v. 45'J: '3cf l)ebb noc^ nidjt gc=

Icf)rt fd)riüen mit fiilfer Qkx 3tl§ gl), bem ^t)aebu§ I)efrt ge=

fc^enrfet fine 2i)x. ^d befenne, mine SJtuu be finbt fo fd)lic&t

unb red)t 5U§ be rüge WU^e bc mine ©roetmijme brecht, ©e
finbt nid^t litte land, nocfe bau einer statur, Sat macft, idC

ireet nid)t red}t cre eigentlife mensur' etc.
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SSiel Heber ^toan^ig mfirgt, bie ntd^t für gut Befiel}!!.

S^un locr ^iä) folcö ein 2Jtann mit 9tecf)t »iH laffen nennen,

^ ®er mufe fem 9larr nid^t fei)n, fo iDoI inaS gute» f6nnen

S9.104:] 21IS unfer Xabelgern, ber neugebo^rne öclbt,

100 ®er nic^t geringen WuÜ) unb SituI ^at für öelbt.

@el)' rtie '2)iogene§ be§ SageS bei} ben ^-lammen,

Itnb bringe biefe 2Irtfi, fo biet bu fanft, gufammen,

<Se^ gute 23riIIen auf für eine gtoei}mal)l bre^,

^omm bann unb fage mir, tcie tf)eu(e>r i>a§ f)unbert fei}?

105 ®§ merben faum fo üiel fid^ finben aller Drtl}en,

m§> 9ZiIu§ 2;t)üren ^at, unb 2;^ebe fcö6ne 5|3forten,

@D ötel hvL S'inger !^aft, bie 2)aumen of)nge3eI}lt,

3m fall bir einer nod^ üon ganzen §auffen fcl}lt.

3ttiar taufenb toerben fic^ unb bicimal)! taufenb finben,

110 ®ic abgestillte SBort in SReime f6nnen binbcn;

®e§ 3euge§ ift fo biet al§ fliegen in ber 3BeIt,

SBann au§ ber i^eiffen Suft fein (sci^nee noc^ §agel fMt.

2luf einem ^oäi^cximal)l ha fommen oft geflogen

®e§ fünftlidöen $}]apier§ beQ bier unb äinangig ä3ogen.

115 ©in fdö^ner SSorrat^, traun, beüorab ju ber i^cit,

SBann etman öcu unb ©trol} nicbt alju IdoI gebebt,

^ein ^inblein mirb gebofirn, e§ muffen 3];crfe flieffcn,

S)ie oft fo richtig gel)n unb treten auf ben ?^üffen

21I§ tüie ba§, ßinblein felbft, bie (mie c§ ift befant)

120 Stucö Iiaben gleid^en 2Bi^ unb ^inbifd}en SSerftanb.

©tirbt jemanb, fo mufe aud^ be§ SrufferS Slrbeit fterben,

95 f. Hör. Ep. II, 2, 1 09 f. : at qui legitimum cupiet fecisse

poema Cum tabulis animuEQ ceosoris sumet honesti; Audebit
quaecnmque parum splendoris habebunt Et sine pondere erunt
et honore indigna ferentur Verbo movere loco . .

.
; Opitz, Buch

V. d. deutsch. Poeterey.
105. Juv. XUI, 27: Rari quippe boni, numero vix sunt

totidem quot Thebarum poetae vel divitis ostia Nili.

113flf. Vgl. die ähnliche Verurteilung der Gelegenheits-
gedichte etc. bei Lauremberg IV, 241—276: 'SSojriol id nu
nidit eigentlicf nieet, 3Bat bat t^o feggen i§, Poet, @o I)eb icf

bod) üan anbern ml} laten berichten, 3)at ibt be finbt, be $ßerfd)e

biegten, 2)e bar f6nen allerlei Sflime fcbriben, ®armit fe aüent=

'i)alütn eren §anbel briben, SSp §od)tiben, 5?inbb6t)en unb bi

Stoben, 2Snb tDoi)x fe fünft ctmaS finbt üermoben'; ebenso
Taubmann, Dissertatio, vgl. zu v. 2 ff.
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SBtctool ben Sruffer ntc^t fo fcödbltdö als ben ©rben,

SBalb fointnt ber 2!td)ter fclbft, er toartet bet) bcr S^i^r

®e§ §alfc§ fiiffen Sroft, bcr g-aiift unb tunft (5Jebö|r.

[<S. 105] 125 3lun eben biefe finb?, bte guten Siu^^m befd;nieiffen,

3^i| lumpen a56lf(ein n)ill (mit ©unft) ^Poeten Ijeiffen,

®afe nie ma§ gut§ gelernt, bafe ntemaf)I§ ben SSerftanb,

§at auf lDa§ iDtd)tige§ unb rebltc^cS gelnanb.

Sie nid)t§ bem Söorte nur 3u SJJarfte f^nnen tragen,

130 3itr ipoc^sett faulen ©c^er^, bei) ßeidöcn lauter flagen,

Set) Ferren eiteln 9iul)m, bran feiner 2öei|I)eit fput)r,

^ein ©al^ noc^ ©ffig ift, a[§ blofe ber ^ud)§fcf)iDanö nur.

2;rumb bÄrffen fid) aud) mol in biefcn Orben fteffen,

^ie niemal)l§ iraS getf)an al§ nur bie «^c^^r leffen.

135 (Sin (Sdiriftling, ber fein 33ud&, al§ Seutfd), I)at burd^^

gefc^n,

3SiE enblic^ ein 5Poet unb för gelal)rt beftef)n.

(S§ tl)ut i^m eben fanft, menn folc^e 2;itul fallen.

SSarumb nic^t? ber im ^ot), ja gtDifdjen ^eur unb knallen

^at einen 23erfe gemad^t? S" ätoe^er Sage 3«^^

140 ^at er ein ganße§ SBudö fünf f^inger biff bereit.

D 2)^eifter ^Smmerling, leg ab bie £eimenftangen,

©efc^Jüinbigfeit taug nic^t», al§ 'i^li'ljc nur 5U fangen;

SSaS mit ber langen seit fcI mad)fen unb beftet)n,

S^ag mu^ nid)t ofe§ bof§, toie au§ ber 2;afd)cn, gel)n.

145 @ief) be§ 3Koecena§ ^reunb, im fefeen tDo!^I erfaliren,

123 mmex B] C—E^»; dagegen: S)td)ter E' 9itc^ter F. —
Schröder hat richtig S)ict)ter (nach E^). — Dann haben Bflf.

:

felbft, ertoartet bet) ber Xi)tx, ®e§. 142 taug] C taugt D»D»
toug El taugt E^E^F nid)t§] C nic^t DE nichts F.

135. (Scf)riftling, elender Skribent. Das Wort auch bei

Philander, Harsdörfer, Gryphius etc. belegt.

141. §ÄmmerIing m., eig. der einen Hammer führende,
Beiname des Henkers, dann Gaukler, Possenreisser (bei Stieler

Lex. 759); Föns Latinitatis, Francf. I(i53, p. 453: 'oscilla,

wächserne Bilder, die die Augen bewegen ; Meister Hämmerleins
Bilder.'

144. Hocus Pocus m. n., Gaukelei. Ursprünglich ward
das Wort als Name eines fertigen Taschenspielers genommen,
dann ward es Appellativum, schliefslich wie hier Interjektion

als Ausdruck der Schnelligkeit, vgl. DW IV, 1732.
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1

@tbt guten Söerfcn ^ett üon ätoei) unb fteben 3a:^ren,

3tD6(fma;^l :^at (S^t)nt^tu§ burc^rennt fein runbeS 5)ßfab,

®^ bafe 21®nea§ ßob ba§ ßicf)t gefe^en I)at.

5.106] Sefeunb toenn einer nur fan einen 9leim fierfd^toa^en,

150 ®ie ßeber ift bom §u:^n, unb nic^t öon einer ^a^en,

2)a I)eift er ein ^oet. S?omm, ®bler ^JJalatin,

ßeg beinen 2orbeer=^ranö gu feinen '\^n\\tr\ f)in.

2öa§ mag boc^ ©riecbenlanb ^omeruS 25er!fe loben,

Unb 2öelfcb(anb ben SSirgit? D biefer ®re! fcb^ebt oben,

155 @o gar ftid)t S^eutfc^Ianb nun bie anbern SiMffer au?,

©reift einen Dpiii e!t)r, al§ (Sobru§ eine ßaufe.

Sa enblid) l^aben toir erlebt bie gulbne 3n^i^e",

^a^ and) ba§ 2Seiber=2Solf lÄft ©pul unb §afpel fatjren

Unb marf)t ein ^unftgebicf)t. ©ie ttenben flüglid) ffir,

160 ©inb ni^t bie SDfufen aH, aud^ Sungfern gleich ttjie tüir?

Sft nid^t 2}tinerüa felbft, bie ^Ärftinn flugcr ©innen,

3n be^ben gleid) geübt, in fd^reiben irie in fpinnen?

147 runbeS] alle Ausgaben 157 gölbne 3a^i^e»] C—E*

g.Sa^reE» Sauren F 156 SobruS] C— D'^ Gobrufe E^E-''

6obru§ E^F.

146. Hör. Arspoet. 388: 'nonuinqueprematnr in annum'.

157. Da es jetzt so leicht ist ein Dichter zu sein, so
verfügt natürlich Deutschland über eine ganz ungeheure Zahl,

und selbst Poeten, die man auf eine Stufe mit Opitz stellen

zu können glaubt, findet man immer noch schneller als (der

verlauste) Codrus eine Laus fängt. — (£obru§ : wohl kaum der
letzte König der Athener, der sich im Kriege mit den Spartanern
in Bettlergewandung (daher die Laus?) ins Lager der Feinde
schlich und dort — sich für sein Volk opfernd — fiel. Eher
möchte ich folgendes vergleichen : Wir haben von Lauremberg,
dem Verfasser der Scherzgedichte, dessen sonstige Werke
R. natürlich ebenfalls genau kannte, eine Tragödie Pompejus
Magnus (Lappenberg, S. 156 ff.)- In Akt IV wird der an-

geschwemmte Leichnam des Pompejus von einem Codrus,
scheinbar einem Fischer, geborgen, und die Anspielung würde
noch deutlicher werden, wenn man etwa an das Läuserätsel
denkt, das die verlausten Fischer dem Homer aufgaben.

159 ff. Zur Frauendichtung vgl. auch Lauremberg IV,
280— 296: ' icE l)ah vxi laten feggen, 2)at oct berenS

^oetifd^e SSinbe^er leggen 2C.'
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2öar ©appi^o nic^t ein SBctb? 3ft irgenbiüo ein SRann,

5^er einer (Sc^ürmanninn [ic^ gleich erraeifen fan?

165 3^r fcftlec^te Xauben i^r, too fonbcrlic^e ©aben

g-aft niiber bie dlatux fid& eingefunben ^aben.

2Ba§ gc^t euc^ foIc^eS an? llmb aller 2BeIt ©etoinn

23ringt if)r mir nimmermelir nocft eine <Sd)ürmannin.

2Ba§ tion 2)Iinerüa toirb gcfc^rieben unb gelefen,

170 3ft niemaf)I§ in ber Xi)at gefc^e^en noc§ getoefen,

©ie i)at fo tt)cnig gleife an Suchern je berlo^rn,

9U§ fie au§ bem @et)irn beS 5öater§ ift gcbo^rn.

SiB 23ilb lüil mit S^erftanb alfo feijn angenommen,

5^o§ Slunft unb 2BeiB^cit nur üom ipimmel muffe fommen.

[©.107] 175 Sie SJiufen alte 31eun finb SSiffenfc^aften nur,

Sie un§ finb abgematjlt in Söeiblic^er %\qux.

2Ba§ ©app^o nun betrift, fo toirftu if)re ©itten

©ampt aller i^rer ßunft nic^t icünfc^en ober bitten;

©in djx'iid) SBeibcsbilb, ein fromm getoeOnteS ftinb

180 2'öirb nimmermehr alfo, toie ©appf)o, fei)n gefinnt.

Sie ©djriften fcinb fürmar ©ejeugcn unfrcr §er^en:

Sie feufc^ ift Don 9latur, bie toirb nic^t unfeufc^ fd^er^en.

Sa§ bilb' ic^ mir getoi^ unb o^ne ä^ieiffel ein:

Sie fo mie S^aiS fpric^t, bk toirb aud^ 2;^ai§ fe^n.

185 2SeI)r aber irgenbmo ein Sßeib, ha^ geil öon 2)?unbe

Unb in ber ^^cbtx mef)r, jebod) ficf) fcufc^ befunbe,

Sie mÄre toert^, ba^ fie für 5iüen fc^au geführt

Unb naffenb folte ftet)n mit 5)3urpur ausgejietjrt.

Man folte billig fie unb anbre il)re§ gleicf)en

190 (2Bo fünften anbre finb) mit gülbncn SRut^en ftreid^eit.

2Ö0 aber finbet man folc^ £lcinott) in ber SSelt,

Sa meiffe 9iaben finb, unb fc^marßer §agel f'ilt?

185 t)on mnnbt] CD» bom D^ bon E' bom E^ET.

164. ©cf)6rmannin: eine gelehrte Deutsche von Adel,
auch als Künstlerin zu ihrer Zeit berühmt, geb. zu Köln 1609,

lebte mehrere Jahre in Altona, -f zu Wiewert 1678. Vgl. u. a.

J. A. Boltens Kirchennachrichten von Altona, Th. II, S. 31

Anmerk.
192. Schon bei Juv. VII , 202 : 'felix ille tamen corvo

quoque rarior albc'
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S)rum6 Inönfdje nicf)t, ba^ bic, fo borflei^t beinem ^a\iie,

2)Ht 23erfcn fic^ bemü:^' imb in ^Poeten maitfe;

195 ®ci- SBetber a.^oriütfe tft fc^on aller 2ÖeIt befanb,

<Bu nef)nie lüol fo balb ben 2apf)m§ in bic ijanb

2n§ Stiften §immli)cö Suc^. @elegen:^cit mad)t [teilen;

(Sie ni6cf)te IdoI baburc^ i^r einen 2)a}3l)ni» icetilen,

3itbem hu fiHfe fc^Ufft, ber lieber toe^r alä bn,

200 Unb fc^reibcn ben ^ßertrag i^m in ben SJerfen 5U.

.108] Sluc^ fefe xd), ba§ ein SSeib, geöbt in foIcf)en Sacfien

(Söie etlDan möglid) ifl), maS treflicf)§ fiMüe machen,

Sßo^er bie liebe 3eit? (2Jiein llrt^eit röl)ret nicf}t,

2ll§ nur gemeines ä^olf: Db )d)on ein ^immlifd) Sic^t

205 §ulbinnen titc^tig mac^t, n)a§ f6ftlicöe§ gu fc^reibcn,

3n fc^en ein @cbid)t an ftatt ber ^lapjjer fc^ciben,

Safe geljet end) nic^t an), ein 2Beib, bie ^^-lad)^ unb SöoII,

§aufe, tcKer, Studien, 2>Zagb unb tinb bcfc^iffen folT,

§at me^r benn aü^ubicl in aßen bet)ben £)>^nben,

210 2öeife ben SSerflonb unb S^it bicl beffer anäuicenben.

3u(c^t fein 2}Kbmeririi^ 'i)at bei) ben SBcibcrn ?(rt;

2)cn älK^nnern nur get)6rt bie ^eber unb ber $8art.

9'lun ^ola, wo I)inau§? laft un§ guröffe fefiren;

§ui), Slinber, f)ie ge^' §er, fprac^ §anfe äu feiner 2K5f)ren.

215 2Bir laffen nun I)infort bie meinen (2d)Ar^en ge^n

Unb forgen, tote un§ felbft bie §Dfen redjt anftelin.

^od) fag ic^, ein ^Jioet mu^ fet)n bon folc^en @aben,

196 @ie ne^me] C—E« nehmen E^F 205 ^elbinnen] alle

Ausgaben. — Schröder; ^ulbinnen = ©ragien (vgl. v. 264),

hier allg.für weibliche Wesen. 206 5?Iapper fd)eiben] fc^reiben

<J fd)eiben D^D'^ fc^reiben E ber Klapper = Schreiben F —
schreiben ist, wie der Reim zeigt, ein Druckfehler, durch das
erste schreiben veranlafst.

196. S)apl)ni§ : vgl. z. B. Job. Rists 'S^e§ ®ap^m§ an^
Fimbrien ©alat^ee' (1641) 2C.

1 97. giift : ^rebigerg §imUfcöe ßiebcr mit fel)r anmu^^tigen

üon bem ttieitberü^mten §• Sofia" (Sdiopen gefegten 2)telobei)en

Lüneburg . . . 1643. — Andr. Tscherning richtete an Rist 'auf
seine Himmlische Lieder' ein Gedicht in Alexandrinern.

206. tlapper f., bildl. f. schwatzhaftes Maul; tl. fcfieiben

also schwätzen, wie klappern, oft so im 17. Jahrb.; Klapper-
mühl bei Taubmann, Plautus S. 913 und Culex S 64.

J. Bachelii, Teutsohe Satyriache Gedichte. S
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®te nidöt ein jeberman, gefcfttrcig ein Söctb, tan ^abcn.

S?'unft=fi6ung, fleter ^-leife bie mad^cn einen Wann,

220 'Ker cnblidö ein 5]SDct mit Gieren l^eiffen fon.

3a, toer nid)t bon ?Jatur l^ie^u ift lüie gebol^rcn,

23et) bem ift Äunft nnb %k\'^ unb Hebung and) Derbliren.

^>6r, ira§ ber 9J6mer fprid^t: bie ©tabt gibt jAlirlicf) ^wat

Scr 23ürgermeifter sJcet): 3e^0(f) tiitf)t aÖe 3a^i'

[<ö. 109] 225 S^ommt ein $oet !^erbor. <Bo biel t)at ba§ ju jagen:

3Benn jenrnnb teil mit 9{cd)t ba§ SorbeersS^rAn^lein tragen,

©odö bife gilt bat)in nidjt, ba^ biefe (Sd)lüürtgfeit

Sicfj Ii^ffig mad^cn foK. S)er ©aben Unterfdjeibt,

®er :^ebt nicf)t aÜeS auf. 5?anftu ben 6ber = 9kicf)en

230 2(n feinem groffcn «Sd^a^ unb SSorrat^ nid)t iddI gleichen,

So ift nur Joenig gnug ; fpann' alle ©innen an,

SSer inci^, inaS nidjt bcin ^lei^ bir me^^r ernicrben fan?

Schreib icenig, tvo nid)t biet, ha^ nad) ber 2(rbeit fc^meffet;

Cf-in fkineS Söerflein ^at oft gröffen 9iul}m ertoeffet.

235 S^oe^ 3eilen ober bre^ bon 23ud)nern aufgefegt,

229 ben über = SReic^en] C bem D^D^ bem llber = 9t. E btn
über = 9i. F.

219. Hör. de arte poet. 408 f.: ego nee Studium sine

divite vena nee rüde quid prosit video ingeninm etc.

223— 225. Vgl. Taubmanns Melodaesia 1615 p. 524:

Consules fiunt quotannis et novi pro - Consules, Solus aut rex

aut Poeta non quotannis nascitur, Sic Catonum quispiam ve-

tusti census autumat. — S. auch Andr. Tscherning (bei Balth.

Kindermann, Der Deutsche Poet, Wittenberg 16ii4 S. 157) im
Gediclit auf Chr. Schlegels Hochzeit Str. 4 :

' (5in §aubtmann,
ber fan »erben, (5:in 3f{al)t§I)err Jnirb erfo^ren, 5ßoe'ten nur ge=

bofiren' (Klenz, S. 3()).

233. Plinius Briefe VIT, 9; Em. Galotti I, -l: '3d) meine

nidjt a]iele§, fonbern biel; ein 2Benige§, aber mit ^^Icife.'

235. Aug. Buchner, Professor der Poesie zu Witten-
berg, -} 1661. Wir haben von ihm lateinische und deutsche
Gedichte, die damals sehr berühmt waren. — Auch Andr.
Tscherning schätzte Buchner sehr hoch; er widmete ihm 1640

sein '2ob ber SBu^brurferet) '. Im 'Früling', Nachdr. S. 220
sagt er: '©prid^ beinen Sud)ncr nn, SBa« biefer @eift erfinnt,

9Beife bon bem Sobe nid)t, 3eboc^ tt)a§ er beginnt, fommt lang*

fam aud) an§ Sict)t.' Als Gegner Zesens vgl. Ep. ad Stübel,

172U p. 298.
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©ein bißig tnelir al§ bife mein ganzes 23ucl& gefc^^fet.

9^ur eine fliege too:^! unb nad& ber S^unft gemarkt

3ft feine§ SoBe§ toertf), unb tüirb fo tco^I b^ai)kt

8U§ nac^ be§ ße6en§ ^laa^ ein groffer DIi)3^ant,

240 2;en nur ein @ubler f)at gefc^Iagen bon ber §anbt.

Sanftu fein Dpi^ jeijn, fein t^eurer ^^lemming toerben,

D e§ ift räum genung bom §immel bife gur (grben.

3ft fc^on ber ®t)mer nic^t bife an ben §enffel boU,

2^Ba§ bann? bie füffe 2}tilcö fc^mefft barumb eben mof)I.

245 .<öat §o[Ianb §einj' unb Sa^ ? (S§ finben fic^ tüo^l minber.

3ft Stonfarbt f^ranfreid^g <So^n ? ®§ :^at mol fcf)(edöte finber.

Db fc^on bie '}^^id)it fcf)eint bie 2ßoIffen angugetin,

3locö barf ein Stofenbufc^ [ic^ audj mol laffen ief)n.

110] SlUeine meng bic^ nicftt mit ben ttermefenen Silieren,

250 Tie aüc§ o^^n bebacf)t fort in ha§ 23ucö l^infc^mieren

;

^2lnd) fief) bic^ eben für, ha^ beine 2lrbeit nic^t

(Set) atlgu fel^r genau, unb forglic^ eingeric^t

'Jladi §ierfen=5J}friemer§ 2lrt, mann er alfo barf fe^en:

2;er (Sr^ = @ott Supiter, ber :^atte, ftcö äu le^en,

255 ein ©aftma^l angeftellt. ®ie SBeibinn gab ba^ Sßilb,

239 Clipl^ant] C—E2 ®{e)3^ant E^ Dlip^antF 245 tüo^l

minber] too minber CDEF 256 ©lutfangj C ©lutfang DE
©lutfang F

245. Fleming, Oden IV 33 v. llf.: '2Benn ^a^', §einf'

unb Dt)i^ fingen, ©o mill gang nichts ^rembe» flingen.'

253. Unter ^irfenpfi^ieiner (s. v. 49S) wurde mit Recht
Zesen vermutet; v. 254 ff. sind eine Verspottung seiner über-
triebenen puristischen Bestrebungen. Vgl. zunächst Zesens
'Helden- und Liebesgeschicht Simson' 1679, S. 60, wo 'Lieb-
reitz' für 'Amor' steht (vgl. v. 259); hauptsächlich aber verweise
ich auf Zesens Adriat. Rosemund (ed. Jellinek , Hall. Neudr.
No. 160—163 (1899) S. 269). Hier ist der Schlüssel zur ganzen
Stelle oben gegeben: 'Stn ben Sv^fer. Söan ber geneugte ßafer
eine§ unb baß anbere mort, toe(c^e§ tü\l)x rÄcf)t beutfc^ i)aben

gÄben moüen, nicf)t fo balb berftÄt)en f6nte; fo tooUen mifir, . ..

folgenbe loörter mit ifjren ef)rft = gebrÄucf)li(f)en namen an^_df)r*

Us^en, at§: Pallas, ^luginne, 23Iauinne (caesia virgo). Diana,

SBeibinne, 3«gtinne.Mars,§elbreicf). Vulcanus, ©lu^tfang. Venus,
Suftinne,ßibinne, Sact)=munb ober ©c^auminne. Cupido, ßif)b=reiä

oberßuftfinb. Juno, §immelinne. Pomana, 23aimiinne. Lieutenant,

n)alt = {)aupt=man . .. fdnfter, tage=Ieud)ter . . . nonnenflofter,

3nngfer = 3münger. bleu-mourant, ftÄrbe = blau, frf)Sf)I =b(au etc.^
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2)er (Slutfang ben %f)ohal, ber <Bai)l toarb angeffittt,

^ie Cbftinn trug 311 Xiidj in einer tiollen gd)öifel,

®ie '5rci)e faß unb fpielt mit einem 2iebe§ = @cöli"il'fel.

S)cr ficine ßie6r[eji^ fang ein 2;ic^tling auf ben Sc^maufe

260 Ser trunfne §elbreic6 fd}Iug bie Xageleuctiter au»,

Xie f5"C"rinn !am baju au§ i()rem 3ungfer 3toinger

Tl\t frf)ÄIbIau angetfian, StpoIIo liefe bie ^'i^öe^^

^rifc^ burd} bie Seiten ge^n, be» §elbreic^§ SBalbs^aupts

mann

^^ing luftig einen 2:an^ mit ben §ulbtnnen an.

265 3c, ba§i id) je fo fc^reib, bife (5Ienb ift entfprungen

2Som guten 2Sorfa^ I)er, meil man mit frembben 3u"ge"

Sic ebfe aJlulterfprad) ju fc^Änbcn aufge^6rt

llnb unfre Seutfdicn ^at ba§i reine ^^eutfc^ gelehrt.

(J-a mar ein neu Ö)cfprÄd) gemAiilid) aufgcfommen,

270 llnb :^atte mit ber 3cit ganj über^anb genommen,

Tafe eine S^^W ""^r f^n Scutfdier SJiann, allein

5(u§ nüchtern SJhmbc fprad) f^-ran^^fifc^, Sclfd), Satein.

rS.lll] ^^"^ ^"^fe ''^^ fpvUen 2Belt bie 2lrt nidit mag gebrechen,

@o l)6rt bod), mie ic^ felbft l)ab einen l)6rcn fprec^en.

275 ein braüer 6apitei)n, ein alter g-ret)er§ = 2)cann

^uii feinen 9JZengel = muefe mit biefen 2Borten an:

'Q'a Maistre madje mir en faigon ber fj^anfeofen

%iix gut contentement ein paar geraumer £>ofen.

3d) felber bin mir gramm, mir fnorrt ber gan^e Seib,

280 Safe id) jusqu'ä present mufe leben o^nt SSeib.

2öa» ijah xä) ni(^t getrau? 2öa§ i)ab id) nidjt erlitten,

D Cloris, bein amour unb @d)ßnl)eit ^u erbitten?

SBeit bein esclat fo meit bie anbern übergel^t,

259 Siebrife] CD' ßiebling D^ ßiebrife E ßiebreife F 262

fdiilblau] fcönÄlblbn (!) C fd)n.'ibeln DE ©dinablen F 26i

i'Sulbinncn] C öelbinnen DE §ulbinnen F 283 esclat]

C—D'^ esclar E^ esclair E'^E^ esclat F.

261. ^eurinn : Vesta. — 263 bei Zesen '2Balt=l)aupt=man'.

263. Nicht Merkur, wie Schröder meinte, sondern Sil-

vanus, der Waldgott, der zu Mars engere Beziehungen hatte.

277. Vgl. Lauremberg, drittes Seherzgedicht 'ißan 2lla=

mobifdjer ©prafe imb Situln' v. 295 ff.: 'Escoute Cuisinier, üou

meinen Cameraden' etc.
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3i(g tnenn ein 2;iamant bet) einem ^iefel flcf)t.

285 Soleil de nostre temps! D 2(uJ33ug aEer 2;u9enb!

D §immliic^e tresor! D ^rone biefcr 3u9enbl

SSa» ^ab ic^ nicftt getoagt, ba'^ fid) bein nobler (Sinn,

3u meiner bassete boc^ m6d)te Icnffen ^in?

Unb enblic^ m6(f)t ic^ IdoI bon einer 'Samen miffen,

290 äßarumb man mic^ nicf)t mil mie anbre Sercl fuffen?

^^ab id) nic^t 3JiauI§ genng? Derfiinbert fie bcr 23art?

Qab xä) ber baisemains nnb meine§ §utl)§ gefpart?

SSie manrfje ©äffe bin ic^ bir pi 2:ienfl gegangen,

S5>enn man be§ 2{benb§ pflegt bie ^(ebcrmdiife ju fangen.

295 2Bie Dftmaf)l§ i)ah id) bir gn fpdter 2Kitternad)t,

2(uf meiner Curnemuse ein 2;ubelbep gebracht.

5.112] dloä) gleic^iDol fan ic^ nic^t, folt id^ baruber ftcrben,

(Sin freunb(id)e§ regard Pon einer anrf) crtocrben.

£u lÄffeft mir ^u @cf)impf ben jungen Seffer ein,

300 ^d) mufe viellard le gris unb fdötnari^cr 2)^ic^el fet}n.

Unb toa§ ift benn an bir fo fonberIirf)§ gu frefjen,

Farouche, 3iabcnaafe, bafe bu fo gar üermeffen

Süif mic^ bocf) ^&nifcg mac^ft? 23in id) gleich jiemticö alt,

Socö ift mir ineber §er^, nod) §anb, noc^ ^-inger falt.

305 Ser 2)Jage bÄuet tool, benn ge^t e§ an ein fdjmÄrmen,

^an idj ein 9t6ffel SBein, fed}§, fieben, ac^t ertDvkmen;

2;ie S'^W, assereuz-vous, finb alfe noc^ gefunb,

2?;erfud)§ unb fteffe mir bm Taumen in ben SJJnnb.

3d) l)ahc mancbe§ fianb unb ^errfc^aft burc^gcreifet,

310 Unb mid) mit 5tugenluft unb @d)6n^eit nur gefpeifet.

2;a toar mein ordinair mit S)amen umb^uge^n,

^a \vav id), par ma foy, mo§ bcffer ansufe^n.

Sa mar icb t)od) bcrul)mt im fed^ten, fpielen, tanken,

23rad)t masqueraden an unb frifc^e 3)lummenicban^en,

315 ^d) rebte Spanifc^, SSelfc^, Slrabatifd) unb ßatein,

Paris unb Orleans liefe micft ffir Surger ein.

3ft irgenb ein Banquet, ba man mir ruft gu Sifc^e,

305 ajiagej C 2Kagen DE ajjage F 307 assereuz C—E»

assurez E^E^ assereuz F 308 mir] C nur DE mir F.

315. Ärabatif4 froatif4 bö^mifcö-
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So fc^neib id) trcfltc^ luol @ef(ügel ober 5i)rf)e,

Chapons, perdris, levreaux. Tlan geige mir ben 2Katiu,

320 <Der fo genau al§ id), ben ©effen ftedjen tan.

llnb eben Ijter foH idj nüd) laffcn cujoniren,

llnb meine Eenomee auf einmal gan^ bcrüe^ren

[©.113] 58eq einer fdöroar^en .s;-)aut^, bie faum be§ Dbem§ mert^,

S^cr folc^em Cavallier an§ feinem §inbern f<S[)rt?

325 i>iel lieber toill irf) gar Hcrfegen mein Söerlangen,

Unb meine pucellage an einem 9lagel I)angen,

2Bie mandie 5)atnc tljut, menn il)r§ gn lange feilt,

2:ie gpeff unb aicdufefaü umbfonft ^at aufgeftelt.'

SiB War bie gülbne 5?unft ju rebcn unb gu fc^reiben;

330 dlun benff i:^m einer nacf), inann biefeS nod) folt bleiben,

Sn§ tüic ber Slnfang tüal)r, beij jeberman gemein,

2Beld/ eine ©pradie folt' in Seutfdjlanb cnblid) fetjn?

So Ijat bie Barbarei) ba§: gut fiatein gcrftüffet,

Unb ©Dtifd}, 2Benbif4 Seutfc^ mit 9)kd)t I)inein gefliffet,

335 Xabnrc^ fam aller er ft ber älüfcömafcö auf bie Sffielt,

3)enn ^ranfreiciö, Söelferlaub felbft unb Spanien nocö

bereit.

2}er Gentelman f)at auc^ fein Si^eil babon befommen,

(Sin 2B6rtlein ^ie unb ba, bon allem lDa§ genommen,

Unb eben btefe§ mel}r ben Xeutfdjen aud) gefcl)el)n,

340 äßenn nic^t mit allen ©ruft ba tüct)xc gugefei^n,

Ser Sapperet) gemeiert, ba§/ reine 'Xeutfc^ erjmungen,

2)a§ nichts erbettlcn barf pon frembber Sprach unb 3iiii9en.

6-§ fommt mir eben bor al§ luenn man ein @efid)t,

£em feiner Scf)6n^eit Qitt noc^ fiiebligfeit gebridjt,

[6.114] 345 dlad) geiler 2Beiber = 2trt nocf) mitl mit 5)iflaftern fc^müffen,

Sie fimftlid) fein gcfdjni^t, al§ St'Sffer ober Tlüttcn.

£ unbefonnen SBerf! 2öa§ ^at bie ftolge $}irad)t

3lid)t miber bie DJatur gemürft unb ausgemacht!

£Ä^m irgenbg auf bie 2öelt ein tinb mit foldien ^letfen,

349 irgcubg] C trrgenbS D^ irgenb§ D^ trrgenb§ E^
irrgenb E^ irgenb E^ irgenb» F.

3 1 9. Vgl. hiermit Lauremberg I, 263 :
' Chappons, leurants,

lapins, cocqs d'Inde, milbe (?nten, ^e merben al bebrüpt mit

lutter Complementen : Becasses unb perdris' etc.
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350 2ü>te forgltcö folte man bie 2}JtfegeburtI) Herbeüen.

2Bann i^tfentltdö §anfe SÖurft iDtH auSgcIacöct fet)n,

@o flefft er ba§> @cfi($t, h)ie {5ucö nun ift gemein.

Silun folcö ein 91arr ifl aud^, unb mürbig feiner ^a^^pen,

S)er unfer fd)6ne§ S^eutfd) mit ber f^ran^ofen Sappen

355 ^oä) beffer madjen loitT. 2Sor bieten Salären fcfton

(Sprach auc^ ein gciftlicö Tlann aiiS: einem I)oI}en Sfion:

'Monsieur, id^ bin nicf)t merti), bafe if)r 3U meiner Xliören,

Hnb in mein \d)kd)t Logis folt mit mir I)in marchiren.

ün mot, fpred)t nur ein SBort, id) mei^ 3U biefer ©tunb,

360 Et tout incontinent \o toirb mein Snect)t gefunb.

3ttJar id) bin nur ein 2}Jcnfdl, unb bafe i(^§ gern geftel^e,

(Sin fdjledötcr Cavallier, noc^ mann ic^ einen fe^c,

SSon meiner Compagnie, unb ruff i^n gu mir I)er,

^a Gargon? (Sr ift prompt, berrid^tet fein devoir.'

365 ^er gute Ütebner molt be§ Hauptmanns 2öort auSfprecöen,

®er gu bem §erren fam in 9^6tf)en unb @ebred)en,

.115] 3Bie fünften ift befant. mm aber, banf fet) @Dtt,

Sft biefe 2}htmmcrei) ben Seutfdien nur ein (Spott.

§ergegen anbre finb (mie öorgefagt) gu finben,

370 2)ie allju gar genau un§ fudien einsubinbcn;

(Sie :^alten§ einen 9}}orb, menn etma bem Satein

©in SSiVtlcin o!^ngefc!^r nur df)nlid) folte fepn.

(Sin foldier 5!liigling toirb nid^t leiben, ba§ man fage,

SBie er an feinen ^opf aud& S^iaa^ unb D^ren trage,

375 Senn bei}bc§ ift Satein. ®er g-ufe fief)t (Sriediifd) an^,

®er Spiegel ift nic^t Seutfc^, noc^ minber ^a^ unb ^Mu^.
9hm, lieber, laft un§ auc^ lDa§ guteS hoä) erbenffen,

Unb nad) ber neuen Slunft bie QnuQt flöglid^ fenffen,

2öa§ mirb man fel^am 2öerf, ma§ mirb mon Söunber fe!^n:

380 '(Si) Siebfte, laffet bodö ben grauen SOturmur get)n,

364 Pcrrid)tet fein devoir] C berric^t fein Devoir D' berric^tet

fein Devoir D^ Perric^t fein devoir EF 374 feinen] C
feinem DE feinen F.

357 ff. Der Hauptmann von Capernaum, Ev. Luc. VII,
-10.

373. ttügling, vgl. Sat 1 v. 80.

380. 2)htrmur, latinisierende Bildung für SRurner, ^ater.
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9kf)nit micö in euren ©d^ofe. 2;er fa^Ic £»AfffeeIntengcr

%nit btc gebrutfte dJlild). 9ieigt eure SöftletnSfAnger

®oc^ meiner dhbc gu. @cl)t p beut ©Icic^er ^in,

Scr ©d^nauber ift eud) fcf)JDar^. ©onft fe^b i^r meinen

(Sinn

385 Unb gutem Urt^eil rxaä) mit aßen @d^6n!^eit§ma!^rcn

S^oIIfommlic^ au§gepu^t bon Sd^eitel unb ben paaren

23ife auf bie STrittung ju. äSenn euer ^^^flauijljerr molt,

Unb eure Senge mir fo jugettjau unb f)olbt

9Joc^ I)eute f6nte fei)n, ba§ ift, mein licbfteS ficben,

390 ©uctj, mir §unt ©igentßum befi^Iic^ toolten geben,

;. 116] ©0 fU^g ict) üoITer ©Iiiff bife an ba§> blau ©egelt,

2So '4?^oebu§ prdd)tig ftef)t, ber 8ücf)tling afler Söcit.'

2öer t)at ba8 3iPPerIein fo fc^toer an §dnb unb ^yiiffcn,

®er bicfc§ 9larren§ Jßerfg nic^t foltc lad^en miiffen?

395 aSer fo unfid;t6ar gcf)t, fi'it)rt folcfte 9?Ä^eI ein,

5^cr mirb in S"öarl)eit and) ben Sentfdien unteutfd) fetjn!

2ßer moltc nidjt öicl e^r be§ 2öal)(en 2öort ücrftel)en,

'$Paur, f)ale mir bie 5)3ferb, laft ju ber Sc^udö befetjen,

AUegro mad)t ju fort. 23e3at)( bie 5|^inffebanf,

400 @e|', 2)fober, in bie Stau, ber SU^' fein linb ift franf.'

3um letzten I)ilft and) biet ben mal}rcn Stul^m su fc^mA^en,

SSeil man nid^t o^ne 3orn unb Sachen 3U mufe feljen,

SÖie umb fo fd)led)te ftunft, bod) umb ein siemlid) ßo^n

392 ©öc^tling] C ©öc^ting DE ©üc^tling F 400 @e^'
ajfober in bie] C @el)t SKober in ben DE &d) 3Kober in bie F.

381. §^H6eImenger : 2)tau§.

382. gebr. mUdt) = ftÄfe. 26ftlein§fdnger : D^ren.
383. @[eid)cr : Spiegel.
384. ©dmauber : Ötafc.

387. Srittung, g-ufe; also 'üom^opf bi§ ju ben ?5üfeen^
5pflan^]^err : Spater.

3S8. ©enge : 2Jlntter.

392. Nach Schröder 'ßüc^ting', was aber sicher falsch

ist; '©ucfttling aller 2Belt', wäre etwa zu erklären 'den alle

Welt sucht', d.i. bedarf; aber vielleicht 'Sichtling', d.i. Auge?
399. ^inffebanf, ^^indepand, Spottname des Schmiede s,

vom Schlag der Hämmer auf den Ambos abgenommen, vgl.

Lauremberg I, 66: „Se ©nibbetter bem ©mibt antmorbt: '2)u
^incfepancf . . .'; vgl. Lappenberg, S. 214.
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?(uf allen £6pffcn paft bie grüne 2!afni§ ^ro^n.

405 (So Ictd)t ein 9?o§cin§ SIhtScalcn ^er tan machen,

©i)btK ein tinb üon ©tro^, 6ri§pinu§ in bcn SRac^en

(Sin IjalbeS 6tfibl!)<i)döen geufet, fo leicht ein ®auffel§mann,

2(u§ einem Sauren = 9ioff ®ucaten fcöötteln fan,

©0 (eic^tlicö a(§ ein öelb bon ettoa led)§3cf)(e)n S^^i^en

410 3}Jit einer roten Wlui} gu §aufe fommt gefatiren,

(So leicht ein 2}Z6rfelfned)t, ein junger .trAuter -^ od),

3Jlit einem 2)üctor freud)t au§ einem (Sc^orftcinSlocö,

So leicqtlicö al§ bie S?a^ ein 3)MufeIein fan crtoifdöen,

S^rafi^IIuS au» ber 2u\t ein bu^et ßugen fifdjen,

©.117] 415 ©0 Ieid)t(ii^ al§ ein ®i) ift in ben ©äff gebracht,

©0 leidjttid) ift ein ©c^off 5l3oeten toeg gcmad)t.

2öa§ 2:eufcöeret) ift ba^''^ WIüq bod) fein ©diiffer ^eiffen,

Ser feinen SBinb üerfte^t. S^ßer feinen ^-if^ fan reiffcn,

®er fan fein ^oc^ nid)t feijn. 2"ßer feinen $)3ed)brat fennt,

420 ®er mag mit 2ßa:^r!^eit ja fein ©d)ufter fel}n genennt.

D bafe il)r mit bem £ran^' and) })l6^Iid) babeneben,

3^r Ferren öon ber "^ial^, @ela^rtf)cit föntet geben,

3cö l)ctt' eud) all mein @utf), id) ^ett' endi all mein @elbt

(3l)r toifet nod) nidjt toic üicl), üorlAngft fd^on §ugeftellt.

425 ^üQ aber ha§ nid)t fet)n, ift fonften nid)t§ gu fangen.

407 ©tübbid)en] C ©tübcftcn D'D^ ©tübic^en Ei ©tübc^en

405 ff. ©0 Icidit 2c.: d. h. mit ' Xeufdieret) ' (v. 417), Fäl-
schung gerechten Urteils, Betrug der ehrlichen Meinung.

405 f. Sind hier Roscins, der z. B. durch Cicero bekannt,
Sibylla, Crispinns — ein C. bei Horaz und Juvenal — in

diesem Zusammenhang fingierte Namen?
410. d. i. dem roten Doktorhut, vgl. Sat. VI, v. 318.

411. a}j6rferfned)t (fehlt DW) und StrAuterfod) , Spott-
name für Apotheker : ebenso leicht, wie man etwa auch einen
Apotheker für einen Doktor ansehen kann.

414. S^raftiü, Hofastrolog unter Tiberius (Snet. Tib.;

Juv. VI, 576); das Beispiel hier eine Anspielung auf die 'aus
der Luft' geschöpfte 'Kunst' des Thr.

417— 420. Hör. Ep. II, 1. 114: Navem agere ignarus
navis timet, abrotonum aegro Non audet nisi qui didicit dare,

quod medicorumst Promittunt medici, tractant fabrilia fabri:

Scribimus indocti doctiqne poemata passim.
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21I§ mit ben 3;itu(n nur imb groffen ©riefen j^rangen,

<So taug ber §anbel nid)t. Man gibt in 3fit ^«'^ ^ot^

^cin <Bpd unb ?5''cifcÖ barbor, fein Sutter ober 58rob.

1)od) l^ierDon me^r al§ gnug. 3Sa§ füll ic^ aber madjcn

430 Tlit benen, bie fo gern ben S3ettelfaff be(acf)en?

2So ein $}?Dete lüoljnt, ba ift ein lebig §anfe,

®a I)Ängt (fprit^t ©filbengreiff) ein armer Seuffel au^l

@ebu(t, ma§ mill man t^un ? Man mufe eg stnar geftcljen,

SSer 3u ben 9'icid)t:^umb eilt, muf3 anberS iDa§ erfe^en

435 2t(§ a^erfemac^er ^unft. 2öer plbi^üd) reidö teil feljn,

S^er I6fe' umb menig ©elb geftDl)lne 2BaI)ren ein,

2;er trage 3u"9cn feil, bebiene faule Sachen,

'^od) ha% er beibe tf)ei( i^m fan gu fjreunben machen,

[©.118J
®e^' einen @d)rciber!nccf)t, unb fuc^e fein ©eininn,

440 2Ba§ nic^t in§ tiftlein fält, ba§> fAIt bencben ^in.

3Ber )3l6ljlic^ reid^ inill \ct)n, mufe groffe Stente I)eben,

Unb 3aljlen toenig au§, ba§ tan ir)m $8eute geben.

Sebient er 2?ormunbfcöaft, er mu^ auf ficft auciö fe^n,

Unb folten gleid) :^ernac^ bie 5DHnblein barfuß ge^n.

445 2öem biefe§ nidjt gefAlt, ber mag ein S?aufmann inerben,

©0 lang eg galten mill mit ^utfrfien unb mit 5J3ferben,

3nm 513runf fid) laffen felju, balb gar nnfi^tbar fe^n,

Unb ftetten mit ä^ertrag ficf) enblid) mieber ein.

3ft i>a^ nid^t feinc§ X^unS, fo fan er £eber fte^Ien,

450 Unb laffen boppelt t^eur it)m för bie ©tieffcin 3el)len,

®er ^imftc fei)n fo biet al§ toie be§ Ufer§ (ganbt,

5:en äUeifter boppdt me^r al§ mir, (Solttob, befant.

9hm aber ein ^JJoet loeife nid)t§ öon fold)cn ®ad)cn,

©§ fott bie gute 5?unft and) feinen (Sd^inber mad)en,

484ben]C—E'^ bemE^ beuF 438 f^reunben] C ^rcunbe
DE ^reunben F 452 ^m 2}?eifter] C ®em DEF.

4>8. Vgl. hiermit Lauremberg IV, 64: '2Bat id nu nod^

fan, merb m^ menig nütte, 3d fni^ ioebber ©ped baroor f6pen

nod) @r6tte'.

445. Vgl. hiermit Lauremberg I, 93 ff.: '®at id fd)0lb

^opman fqn, mi bundt, bat toefir fein raet, 3<f toörb t^o fef)r

braüecru, unb f6^ren groten ©taet 2C.'
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455 Sie bient ju guter £uft, )ie btent gu guter 2ef)r,

Sie bieut 33erfldnbtgeu unb @Dtt §u fciuer (5f)r.

SBer Srobt criDcrben toilT unb SJlittel ju bem Seben,

S^cr mufe auf anber§ toa§ f)aupt)Äc^Iicö fic^ begeben,

2a§ Äüdö unb Keffer füttt. SSer fo bie Sad)' angebt,

460 Ser l^at, toag er bebarf, unb bleibt boc^ ein ißoet.

'Jlaä) abgelegter ^4>fltct)t fo mag er ftcö ergeben,

Unb einen guten äSerß I}in ju bcn anbern fe^en.

Ser 2Becö)eI machet oft, ba^ un§ fein 2Serf Derbreuft,

2Bo fonft bie 2}inten gern unb ungezwungen fleuft.

119] 465 S^ommt benn gu recf}tcr Qdt ein guter S'i'cu^b gegangen,

So lAft er ftiol einma:^! ein fu^Ie§ Sri^nflein langen,

Stid^t einen ^cgel ah, ücrfucöt bie falte Scf)al,

(Sin I)alber (Sülbcn macftt i^m bod) fein (^'apital.

3nbem er alfo [itjt, bcbenffet er mit ladjen,

470 2Bie oft bav groffe @utl) ben 9{eid}cn 2(rm fan ma^en;
3e mel;r bem ©einigen trAgt fein 25erm6gcn ein,

3e me!^r muß e» befd)arrt unb \vol]i bcf)ungert fct)n.

So oft er einmaf;! trinft, fo mufe er überfc^lagen,

£)b feine Sx^x'icn and) bie Stoftcn mag ertragen,

475 2;er §aupt[tul)l ift fein @ott, ben taftet er nic^t an,

©reift lieber I}inter fid^ al§ nac^ ber öoltcn ßann.

§ergegcn mein ^>üet fagt, ba^ ber Sonntagf-braten

Unb fein ©eridjllein '^•iidj nic^t übel mag gerat^en,

Singt feinem lieben @Ctt fo frcubig, al§ er mag,

2er meiter för it)n forgt, unb fiir ben anbern 2;ag.

480 Butteilen fitzet er, I)alt ber 23crnunft entgegen

2ie 2after feiner Qdt, bie irgenb fic^ erregen,

Schont alter SUZenfc^en gtuar, boc^ feiner S^or^eit nic^t,

474 3infen] CDE 3infe F 479 Singt feinem] C feinen
D feinem EF.

455. Hör. de A. poet. 333 : Aut prodesse volunt et de-
lectare poetae.

457. Wiederholung des Gedankens v. 434.

467. Vgl. I, 150.

475. §auptftuf)[ m., Hanptbesitz, Capital, erscheint zu-
erst nd. ; im md. ubd. '^auptfum', sehr oft bei H.Sachs,
hieraus kein Beles: im DW.
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Unb oB fein Urt^eil felbft tf)in m§ ©etoiffen ipxidjt,

485 So fc^toeigt er mit (Scbult, befeufgt bic bi^fen Xljaien,

80 fan bie 5Iiiarf)eit iljm 311m :^6(^ften §e^l gcrat^en.

Sft bicfcr G^ffig fc^arf, er ift bcnno^ gefunb,

Unb bcifet ba§ fanle ^-leifc^ f)eran§ bife auf ben ©runb.

©Icicö toie 2)facf)Äon brennt unb Ijeilt mit fingen §Änben,

490 So mag and) ein ^t^oet jmar ftraffen, bo(^ nicf)t fc^Anben;

[12.I2O] Hnb teer benn folc^en Wann ju ben SserlAumbbern fc^reibt,

2)er toiffe, bnfe i^m fclbft ber ©r^berlAumbber treibt.

(J§ ift ^oetcn = 2Berf mit frembben 9lal)men fpielen,

Unb alfo mit ©elimpf auf malere Safter 3iet)Ien,

495 9iimmt aber jemanb felbft fid^ foIcf)er ßafter an,

2öer ift in aller SBelt, ber foIrf)e§ enbern fan?

§at jemanb C5'orbu§ 5(rt, ber mag ben 91at)men erben,

Sßer §irfeen = 5pfricmer Ijcift, mag §irBen = $friemer fterben.

3Benn beiim §oratiu§ alfo gefc^rieben fte^t,

500 ©orgon ftinfft mie ein Söoff, Dhtffin reucf)t nac^ S^chd,

Xa fan e§ gleiche üiel bem guten Sidjter gelten,

23er mill, mag fic^ @orgon, tocr toill, 9iuffinu§ fc^etten.

©in ^-rommer eifert nid}t, fein §er^ ba^ fpric^t i^n loß,

2Ser fdiulbig ift, ber fpridjt unb gibt fic^ feiber blo^.

505 2Sem fein ©emiffen beift, mag feine 2f)orf)eit fiaffen,

^ab id) ben ®eff ersiirnt, ic^ fan e§ nod) nic^t laffcn.

3cö biete Siecht unb Sru^ bem, ber mir folc^eS mebrt;

2Ber Safrcr ftraft, ber f)at bie STugenb red)t gelehrt.

6- dl ^ (5:.

490 So mag auc^ ein] So mag bocö ein C So mag gtoar ein

D'D^ So mag boc^ ein E' So mag aucö ein E^E^F 497
6obru§] C-Ei 6orbu§ E^ 6obru§ E^F 500 ©orgon]
alle Drucke.

489. Tia(i)^on, Sohn des Aesculap, bei den Griechen
als Arzt berühmt, tiel im Trojanischen Krieg.

497. Hier nicht der (Sobru^ aus v. 156, sondern wohl
der Poetaster Cordus, der Verfasser einer Theseustragüdie
gemeint, von denen Vergil Aen. VI, 617 spricht und Juv. I, 2

sagt: ' Vexatus totiens rauci Theseide Cordi'; so dal's also

E- — wenn es kein Zufall infolge Druckfehler — hier den
rechten Text hätte. — §irfen ^^.^friemer s. v. 25;}.

500. ©argon: Hör. Sat. I, 2, 27: Pastillos Rufillus ölet,

Gargonius hircum.
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Anhang.
SfJeunte Satyra:

igungfern-Anatomie.

^©rju, bu SunsfersSd^aar, bu SSoIrf üon flugcn ©innen!

§erbci), \o Diel i^r fetjb, ^6rt, toa§ td^ toiE beginnen!

.139] 9M)mt 3opff 11"^ Serieller ircg, mac^t freQ ba§ Sungfern«

§ßrt, biefeS euer S;f)un bringt meine ^chct bor.

5 SSaS 3ungffrn=£eben fei}, JraS euer 2;^un unb SBefen,

S)a§ fcfjreib tc^ füf)nltdö ^er, fo Diel ic^ ^ah gelefen

llnb anbcrStüO ge^6rt. ^ergu, bu 3ungfer = 2;f)tcr,

2öa§ bir gulüiber ift, ba§ bring iä) i^o für.

Söenn man fonft aber iriH ein S^ing gu fc^reiben toagen

10 Unb in bie ßi^ng unb Quer üon einem ®inge fagen,

©0 lueifet man ^uüov, iDa§ biefeS 2)ing bod) fci),

^oüon man reben miH unb Söorte machen frei).

2Ba§ ift ein Sinigfer = ®i"g? ®tn S^ier burcöau§ ge=

futtert

m\t g-alfcö^eit, 3Bal3n unb 2Bi^, mit ©tol^j^eit ganö

begötert,

15 2öte ein gelel)rte§ Sudö ba§ 3Bcib= unb Sungfer = 2^ier

5Ufo befd)rieben I)dlt mit folc^er SSorte Qkx.

1. Die Wiedergabe erfolgt nach D'. — Auch die. Les-
arten des Originaldruckes (= S) folgen zur weiteren Über-
sicht der in Betracht kommenden Stellen von D und E. E
ist nur dann citiert, wenn es von D abweicht.

Im Poetischen Glücks Toptf (1671) S. 39 ist das Gedicht
' 3BunberIicf)e§ Jungfer ßeben' überschrieben. Es folgen erst

vier Verse: 'Sin ba^ übel = auffne^^menbe f^rauenjimmer':
SBann Jungfer ä^oldf :§iemit mirb ofingefe^r gefc^offeu,

®ie ladje füfjulicö mit, fo merft man ni^t bie ^JJoffen,

©ei)b gornig immerf)in, it)r Jungfern fdmtlid) tl}r,

3um minften eine boc& mirb günftig bleiben mir.

3 Sungfer S Jungfern D Sungfcr E 6 ®a§ teil icö

fagen eud), fo S 10 ©onft ober iüa§ e§ fei) öon S 11
@o mufe man miffen erft, ma§ jeneS 2)ing bod^ fet) S li
gan^ umgittert S.
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3a frctilidö, ftet)Iid& too^l ift unter allen Silieren

^ein§ a[§ bai Jungfer = Xf)ier, fo )x>\\}\q ansufü^ren,

eo lifttg, fo üerfAlfdjt, fo ftol^, fo Doüer ^ßrac^t,

20 SScr nun mdjt t^^nen glcicf}t, miijs icerben aufegelac^t.

©rft rcb id) üon ber 2:rad)t, Don taufcnb fc^i^ncn (Sachen,

2;amtt ba§ 3iin9fer = 35oIcf fic^ fan gcfÄüig niad)en,

2BeiI beren ift fo öie(, nnb mir bie meifte 3cit

2>crber!6et, fe^ fo lange jenes an bie Seit.'

[©.140] 25 2ÖÜ fang id) aber an? i^om £opff bife ju bcn (Sohlen

2BilI id) bie 3ungfer = 3;rad}t ber Kleiber mieberfiolen.

Sa§ S6pffgcn ift fo fc^i^n Ocriounben unb ücrbefft,

3ti ®olb unb (Silberinercf fet}r artig eingcfdjlefft.

Sa mu^ 3uf6rberft öor bie 6iIber = Spi^e prangen,

30 23i§ gu ber @ct)ulter mu^ bie (Silber = 5?Iatid)e l)angen,

@cfemelt^=9K^Bgen mitten brauff, §aar=S!ctten in bo§ §aar,

Sinei) iDol 3um Uberflufe bie tieftet = SilJabel ^Jiaar;

25iel ^&pffe, fo üiel (Sinn. (I'in anber trSgt bcteunben

Ten ßopff mit 5}3erlen = Sd)nnr. Gin anbre l)at gebunben

35 6'in f^lecöteS S3«inbgen bor. (Sin anbre 3ungfer=3ier

Söinb fiit 150« Cljr 3U Dljr ba§> Stirnebldtgen für.

S^ort auff bem (Snbten = ^^-ub, bem groffen Silber = SclÖtt)an^e,

2^a mirb ber Crt gcmad)t gum fd)6nen 3i"igfcr = S?ran^e,

S;arnnter muß gelegt ein fcbt^ncr (Sterne fei^n,

40 2)er burd^ ha^ Siegel =£od) giebt feinen Sonnenfc^ein.

£afe §aar mufe siemperlic^ 3U bct)ben Seiten fangen,

Samit man nicftt jn fe^r fie^t il)re Silber äBangen.

©in anbre ha^ @efi(tt mit f5i'foi-"en i)at bebecft,

Unb i^re @d)5nl)eit '^vadjt barunter l)at Oerftedt.

45 ©in anbre lAufft bal)er in i^rer S3nfd;el = 2)J6t?en,

©in anbre fd^auet man im meiffen Scölet)er fi^en,

[©.141] ©in anbre tragt bie SJiü^ ber SJJÄnner auffgefe^t,

©in anbre oielmal)l§ aucb an §aubcn fid) erge^^t.

2:ie 2?lumen finb 3u fc^lecl)t, fie fommen au§ ber ©rben,

50 Sie muffen allererft mit @olb gesieret toerben,

Wxt %axim angetl)an, ber ^vani^ Ij^^ngt iibergülb

24 fefe SDEi fefet E^E" 25 2?on ^opff S 28 eingef(^efft

S 31 §aarfettgen S 32 ber tieftet 36 Dom Cftr S
44il)rerS il^re D il)rer E 45 SufdieUSJh'i^en S 49 fo S.
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9n§ itiie bor§ Sdönetber§ §aufe ba§i bunte @i^neiber=8c5üb.

2^a fief)t man oI)ne Sai)l ein ^auffcn ^labclfpigen

2(n bem gepu^tcn ßopff fein nac6 einanber fi^en,

55 (Sin ganzer StabcI^SÖrief ber mufe öerftoc^cn fet:)n,

©erfife igtunben muffen auc^ ^um ^opff = @e5inbe fe^n.

i^ie §kgen miiffen all mie gleiche SIcfer liegen,

S?ein§ barff uneben fet)n, nocö etman aufftoartS fliegen,

5)te feudjte Surfte muB ber 3iin9fcrn §obel fet)n,

60 'Samit fie ja fein glat unb fauber treten rein.

23efie^t man ifiren §alfe (2(cö §immel, :^ilff mir fingen)

Sie 3un8fet bencft geioife fid) felbften umzubringen,

©ebencE icf) offtermaf)I§, toenn ic^ bie Letten = 8cöaar

2(m .s^alfe um unb um berfcf)[offen toerb gema^r.

65 5^er meiffe ^"»a(§ muß fet}n mit gülben 8c^nör beftricfet,

2)2it 5ßer(en unb doraK unb Stgtftein au^gefc^mücfet,

@in §erggen forne bran, ba^ bi^ gum ßer^cn ge!^t,

Unb ein ^•aüfrgen brauff, ba§> befto beffer ftet)t.

3cö glaube bife fürmar, h)il§ auc^ au§ 2Babr{)cit fagen:

70 Sag fi-rauen=3inin^ei" ffirt öjol Gentner =2aft ertragen;

S^ein ©(icbmafe ^aben fie, e§ mufe bedangen fepn

23on taufenb mancfterlet), fo mir nic^t fommet ein.

25om ^alfe bife gum §er^ ba mu^ ein ©»^rfgen f)angen,

SarauS (Serucö, ©efcftmarf unb StArfung f6mmt gegangen

;

75 Sie %lb^c = %'aU.c nun ift and) im öoUem 23rauc^,

Sie mufe bom toeiffen §atfe abfangen biß 3um Sauc^.

^iirtoar, folt n)ol ber §al^ fo iDÜrbig fei)n gu fc^i^^en,

2((§ ü)v ant)angen f)abt? 3^J^ m6get i^n befegen,

(So f^ftlicft toie i^r luolt. Surc^ ^Jetten unb burc^ S3anb,

80 2SoIt if)r ba§ junge 33oI(f gefangen gie^n 3ur §anb.

Ser fc^ttarg utib tüeiffe 'Jlor, ber mufe fic^ laffen blicfen,

Sßon oben bife I)inab gum §interntf)eil am Stücfen,

Sa mu^ ein langer <Sd)\vani§ ber 6c^aube gucfen fiir,

3tDar manche trAgt ben %h^v aud) forne fic^ §ur ^itv.

85 ^Jli^t nur ben bioffen fjlo^r; ben ?5lo]^r mit breiten ©pigen,

54 an ben S 55 ber toirb öerftoc^en brein S 56 gleicher

S 61 i^r ben S 64 rum unb 8 70 f^-rauensiefer S
75 aucö ift S in üoUen S im üotlem DE 82 ^inter=

tfieil S «Wintern tlieit D^Ei §intert^eil D^E^E^.
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2)aran ein I)effer 5Rtiig mit^ in ber Tliücn fi^en.

®er ^nngfer §al§ I)at toei^, frf)tt)ar^, blau, gelb fiangcu an,

9JkI)r at§ @efr6fe trdgt bcr bunte 2öelfcf)e §a^n.

[©.143] '3^ci" 2eib ift fc^&n gegielKt, ba§ 23ruflgeu ift gefcfinitten

90 dlad) il)re§ £etbe§=ßÄng. (San^ fornc in ber 3}Zitten,

2^0 muffen liegen blofe ber fcf)6nen 5lc}.iffel = 5paar,

So gleichen £>fftermal)l§ bem fcf)Uiar^ imb gelben §aar.

Slla^r mufe e» fe^n geftdrcEt, bamit man fielet blicfen,

23ie bod) gmet) ^inge fidö fo artljlid^ ffnnen fcf)icfen,

95 Sie 5Iermel muffen meit al§ auffgeblafen flc^n,

Unb Dorne Slraufcn brau, fonft f6jmen fie nic^t gel)n.

Se^t tvAgt ba§ 5-rauen = 58ol(f audj groffc (2tu^er= Traufen,

2)te möffen üor bcr §anb mie bicfe SBolcfen braufen,

Safe, trenn man an toill fel)n, man frieget einen ©rauß

100 Unb U\ft, alg menn bic §anb gum Sßolden guiite nau».

S)a§ ©drfgen mufe fo fnap am Sungfer = 5?6rper liegen,

Xa^ fie fic^ m6gen faum 3ur ®rbe nieber biegen;

®§ mirb ha^n gefdinürt nacft befter Xabeltur

Xa8 2)Jiiber unb ber fialj mit einer ©ilberfdjnur.

105 5Red)t tuo ber S)tittelpunct ber gloel^cn (Siteronen,

5)a mufe ein 9i6fegen gart üon @olb unb Silber luol^nen,

2a§ funcfelt, fdjimmert, blindt, uid)t auber§ als ein Stern,

So öon bem blauen Sc^lofe öiel Strahlen fdneft Don fern.

SBenn man ha n^iffen miß, toie üiel e§ l)at gefdjlagen,

[S.IM] 1^0 ^'^ \d)avit man nac^ ber Ul)r, barff and) fid) nid)t befragen,

£cr S^W^ toeift bie Qa))l. ©leid) alfo fömpt mir für

Siie 9tofe, fo ba trdgt ba^ ftolge Sungfer^S^ier.

86 mitten S SDiitten DE' mitten E^E» 90 fornen S 98

S;a| menn man fiebet an S 101 am S 102 ©rben S
103 ©§ mirb gefdinüret aucft S Zwischen 104 und 105

stehen in S die Verse, die DE fehlen:

2:ie Sd)auben fetjn gemacht oon menig, toenig ^^alten,

2;iefelben mu^ gar jc^6n bcr ^arte 9ifirfcn fialten,

3mei) S'liigel mviffen brau ftetg auff unb nicbcr geljn,

Sife alles foU mm fein ol§ 2llamobifd) ftel)u.

©in groffer Ubcrfd)lag öon flaren Kammer fcaplücn

2;er mufe meit oben umb bie leid)te Sc^auben floppen.

2)ie 3innen befter 2lrt fct)nb fauber umbgenet)t,

5^a^, toer e» fiel)et an, ber junger il;m üergel)t.
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SDer SSunberftein 2)^agnet, ber ))flegt i'ic^ p Bemühen,

2)te fditüerftcn (5t)fen auc^ mit %k\^ an ixd) su sieben,

115 ©leicft aI)o mac^t e§ auc^ bie 3to)e, fo ba fte^t,

3tel)t i5i"Ser 3u [icö gu, gleich eben bem 3?tagnet.

^ort too ber fpißge 2a^, ba grönt ber Sommer = ©arten,

S)a I)at man immerfort SJiec^Büfc^e su gemarten,

2)a§ ^rauenjiefer aH fterft ©traufegen forne för,

120 2ll§ menn am felben Crt^ fte fdjencften ftetig iBier.

2irm = 23änber ^aben feft bie garten §Änb betounben,

(loraEen mandier 5Irt^, bie merben ba gefunben.

^ie f^inSfJ^ fi"^ fo öott i"it SKingen anget^an,

1;afe man btfemeilen faum bicfelben geilen fan.

125 2)a fie^t man 2lmetQft, Sc^maragb, Xiixd^ unb '^a^pinen,

(2apf)t)r unb Siamant, ©ranat, and) bie 5lubinen

Hub fonft üiel (5belftcin. 2JJan bencfet anber» nic^t,

5^ie 3uitgfer fcrj bielma^t oerlobet unb oerpfüc^t.

Xer $ße(^ mufe nac^ ber ßdng fegn gierlic^ äugefc^nitten,

130 Un^ÄI)lic^ g-alten brauff, auc§ fornen in ber SJlitten

Xa mufe c§ fe^n befpigt, gefc^li^[e]t unb gerißt,

2;ie g-alten muffen fet}n t)erfaffet unb öerfigt,

145] S'iic^t anberS, al§ man fie^t bie gleichen Crgel ^feiffen

3n ifirer 9teit)e fielen, ha )iif)t man groffe Sc^tteiffen.

135 23erbortet mufe er fe^n, ber ^el^ mufe fe^n gefc^möcft

<Bo äierlid) unb fubtil, mie man ba§ 2Saj fonft brfictt.

6§ f6mpt je^t alle§ ^oc^, je^t ift e§ an ben Sagen,

Safe unfer 3ungfer = 2SoIcf miü nic^t mei^r ©c^ür^en tragen.

SSiel ftu^en fo bal^er, ja bürfften lieber fe!^n,

140 2;afe fie, gleich (Söen bort, mit Slattern m6cöten ge^n.

hingegen finb if)r Diel, bie ^aben fo öiel (Sc^er^en,

©0 Diel ber ©tunben finb in biefe§ 3a^re§ Stergen;

®ie l)Ängen fie ba^er, fie breiten fie fc^on auff,

Safe man bifemeilen inünfctit 2Jiaf)läeit gu galten brauff.

145 S)a§ junge 2)Zdnner=2SoIcf tragt Segen an ber ©eiten,

Silfo ba§ SungfersSSoIrf bendt immer auc^ gu ftreiten.

©tatt Segens fingen fie, Don ©über gubereit,

Sa§ ©c^eibgen, SDJeffer unb bie @abel an bie ©eit.

117 fpifee S 118 5Rauc^büf(^e S 131 er S 134 JReige

S 138 nic^t mer teil S 143 fc^6n S 148 ber ©eit S.

J. Rachelii, Teatsche Satyrische Gedichte. 9
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Sa manche '^at ffirftia^r ba§ 23unb ber ©cftlüffel l^angen,

150 9iicöt anber§, al§ toenn f6mpt %f)ox 'Strien l^ergegangen.

Xie Strfintpffgcn muffen rot^ üon 2iebe§ ^-arbe fe^n,

SBIau, grön, gelb, ober fonft tt)a§ gibet i^eEcn ©d^em.

2:ic Scfeu'f) bte muffen fet)n mit groffen §6rner = Spieen,

Trauff mi^ffen fd)6n gefügt bie bunten 9iofen ft^en.

[@. 146J155 SBom §embbe fc^meig ic^ ftiH, tote ba§ mufe fet)n »erneut,

3erfto(^en unb gertlian, jertoicfet unb jerbrefit.

5a ^Stt \dj ^unbert 3a^r unb einen folc^en Stachen

2}Jit :^unbcrt ^unQcn-'Bpkl, f6nnt ic^ bie 3ungfcr = Sachen,

2(ufefpred)en bennocft nicf)t. 8ic lauffen fo berfappt,

160 2^a§ man an foldier 2;rac^t ba§ S^finbc faum erfc^nappt.

Sican fd)aue fie nur an, toenn fie jur ^oc^geit gc^en,

23ie aüeS mu^ fo nett, fo nieblic^, licblid) ftef)cn.

Tlan fc^au unb lac^e nid)t, toenn fie ba§ Srauerfleib

Sei) Seichen angetf)an, man fc^aue boc^ bk 3eit,

165 SSenn fie jur ßirc^en ge:^n, ©ebatterfc^afftcn pflegen,

SSenn fie ^u ©aftc ge^n, fonft ober anbertocgen,

2Bie fie bermumpt, üerftecft, berfappet unb bct^an,

Safe einer nimmer bife aUeS erseljlen fan.

3u Strasburg ift ber 3fiu^m, man trAget nic^t Selieben,

170 3" )oIcf)er SÄnbele^ toic unfre Sungfcrn üben,

2a§ i5rauens3iini"cr ac^t ber ^offart^ bort nirf)t biel,

2Bie ^k bep unfrer Söelt ba^ toüe 3ungfers<2piel.

gragt man fie, toag bie ©c^ulb? SBarumb fie folc^e 2;^orenV

(So fagen fie barauff: (5§ ift un§ angcbol)ren

175 33on unfer SKutter bort, bon ©bcn, barum toir

[Diec^t] '•3lidjV/ if)re 2:M)ter fepn, unb biEig folgen t^r.

[©.147] ^'^^ pugen fid) auc^ au§ unb ftu^en toie bie Socfen,

Slud) manche ge^t ba^er toie ein gepu^ter 2öocfen

Unb ein gepu^teS §o[^, unb fie^t gleid) an ber (Stirn,

180 2Bie ein gefaltner Dtocf unb eine 29acfenbirn.

Soc^ prangen fie ba^er fo ftolfe unb auffgcblafen,

^i(i)t anber§ al§ ein %to\ci), ob fcf)on bie alten 9Jafen

Sinb einem Schnabel gleicf), baburc^ man biftillirt,

Unb trieffet immerfort, ba^ einem übel toirb.

155 Son S 167 2;aB einer nimmermehr bife alle§ jei^len

fan S 171 ^rauensiefer S 176 Stecht il)re S mäjt
D>D^ Siecht E.
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185 3a ntaucöe gel)t SlEmob, ber fd^on bie Singen trippcn,

SBie ein ©tefebecfen triefft, bic nic^t mei^r rot^e Sippen,

S)ie ftindet inie ein Bod, bie nic^t me!^r l^urtig gc^t,

Unb IrÄgt im 2JJunbe Qhljn fo Diel al§ bie Sampret.

3a berer Stopff nicfit xii^t unb fletig ^in unb toieber,

190 (SIeid) ber ®c^aaff=©c^eEen ge^t, ja pjelcfie finget ßieber,

<Bo lieblxd) loie ein ^rofc^, fo sierlic^ al§ bie TIM,
S)ie foldöe SKun^eln I)at al§ f^urc^en auff bem @töcf,

2)ie fo üiel fiefit alS bie 9la^t = (5ule be^ bem 3}Zorgen,

®ie JüiE mit §offart]^ borf) ben alten ßeib berforgen.

195 3a ^ei^er 2ltt)em riecf)t tote ein Perlegen 2la§

3n §unbe§ = 2;agen tt)ut, bie böndfet fid^ aud^ toa§.

SJtic^tS fan berfluc^ter§ feijn, toenn folc^e tooUen !^6^nen

< 1481 '2)ie 2)Mngel ber 0iatur, fo felber nid^t Pon fcf)6nen.

®ie, meldte traget 3^^" öon §elffcnbetn gefegt,

200 SKit if)rer ipedöelbancf auä) anbre noc^ berieft;

2)ie fiet)t, al§ toÄre fie mit ©affran angeftric^en,

®te fi^mpt aud^ gum 58erbru§ mit f)6nifc^ eingefc^Iicften;

S)ie fc^on finb efel = @rau, bie felbeft b6fe Söa^r,

^'ie fort befiangen finb mit einem falfd^en §aar.

205 Sife toar ber 3ungfer = Xrac^t. 9^un folget aud) ba§

<Srf)mincfen,

2)ie @aben be§ @emÄt^§, i:^r offen unb if)r Srinden,

Unb toa§ fie fonften t^un, i^r §er^ unb §drtigfeit,

®ie 2;ugenb, ßafter aud^ unb il)re i5*r&i)lid)feit.

@Dtt i)at ba§> 3ungfer=3:^ier nidjt f^6n genug ge^ie^ret,

210 5-§ toiE, toie Xi)aiS, fort mit ©(^minde fe^n befd^mieret.

®§ toilt nodö fc^^ner fein al§ bie 9tatur getoott,

Siamit ficftS m6ge nur burd) ®d&&n^eit machen i)oIb.

2Benn ic^, gum Bender, folt bie ©d^minden aUe fagen,

2}Juft icö Pier 2Bod)en erft bie Slpot^eder fragen,

215 aSoburd) bie ©tirne gUn^t, tooburd^ bie 23aden rot^,

2)a§ ift bem 3ungfer = 23oId i^r tdglic^ liebeS 23robt.

%a muffen fepn S^^^i^, ^«r Sifam, 23alfam, Sauber,

®§ mufe beftric^en fepn ba§> ganfee 2eib = @cp[uber

193 9lac^t (Sul S 197 mim fe^rer frÄnden fan S 198
®ie 2lu§toürff ber D^atur, fo felbften S 203 b6fe toar S
213 SSenn xd) erje^Ien folt S 215 SBorburc^ . . . toor=

burd) . . . S.

9*
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[<B. 149] mt (Salben unb 3e§min. ©§ tcdfc^t, e§ babct ftc^,

220 2a§ ftolfec 3ungfer = XI)tcr fclir tüunber = lüunberlid).

9JÄ(^ft ftunb ein 3itngfers23tlb in toiUcnS ficf) ^u fcfinu'icfen,

6'tn rot^e§ 5(ngefid)t fieng tapffer an gu bröcfcn,

§tclt 3lt:^cm an fic^ an, fic brnrftc fo mit 2)fad)t,

Safe al» ein '3:onner = <Snaü be§ 9ii'icfen§ Sfacftbar frad^t.

225 (Sie pflegen fünften auc^ bie 23acfen fd)arff ju reiben,

SD^it rot^em 2eber fid^ bie Dl^t^e brauff ju treiben,

3a jene 3iin9fi^öu (ife "i<f)t ntcbr al§ @aner = cQraut,

SSermepnte babnrd) and) ju friegen fdjtne .<paut.

3c^ lüiö, tl)r 3ungfern, eud) ba§ befte 9)HtteI lehren,

230 @o gnt nnb frdfftig ift, fan cnc^ anc^ nid)t nerfebren,

DJebntt tnd) mir einen 2Jfann, ber end) bie Saden fdjlAgt,

So Werbet i^r fi'irn)abr mit 9t6tf)c fei)n belegt.

S^aS ftolge 3itn8fer = 2;f)ier, mcnn e§ mm ift gepu^et,

Sölit fef)r gefdt)tDinben (Schritt jum Spiegelglafe findet,

235 ?lttmo fte bann fic§ fel)r, föic biefe§ ober ba§i,

3^r treflicb fcb^ne fte^: fie fdiaut, id^ tüeife nic^t loaS.

6ie fcbaut ficb lieblid) an, balb ferne balb bon f)inben,

(Sie ficl}t, ob ettoa noc^ ein (^Icden fet) 3u finben,

(Sie jerrt ba§ Sippen = S}?aar balb bin balb iricber l^er,

[S. 150] 240 23alb f)odb, balb in bie fik'ing, balb ju, balb in bie Duer.

(Sie lacbt fid) felbften an, unb mitten in bem Sachen,

Ja fan im (Spiegel fie öiel 3ifrlicbfeiten macben,

3BDrmit ben ßiebften fie üermel)nt gn nel^men ein,

2)a fpielen fie berliebt mit itiren Sleugelein.

245 2;ie 3Sangen, al§ ein Ul)r, bie fan fie fo regieren,

2Sermei)nt burdö folcbe Slicf, be§ Siebften §er^ gu röhren,

^alb fief)t fie fauer au§, balb fr6l)lid), balbe fo,

2ll§ inenn im Spiegel felbft ber ßiebfte mad)te frol).

S3alb ift fie gar gu gro§, balb ift fte Pon ben kleinen.

219 2Kit ealben befter 2lrt S 221 lüiffen S 226 rauff

gu reiben S 227 3ungfer S fauren 5?raut S.

235 (Sid) gu befel^en re^t, mie biefe§ ober ba§

3br m^ge fteben an: fie fcbaut, id) meife ntcbt lra§ S.

237 balbe Iiinben S 239 Sippen ^fpiel S 240 balb toieber

in bie quer S 241 ben Soeben S 243 Söormit S 244
2:a fiebt man lauffen umb bie garten 5(eugelein S 248
ftönbe bo S.
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250 SBalb ift ber topff gu bicf, balb fe^It e§ an ben Seinen,

S3alb ift bcr Sa^ ju flein, bag 3JJöber balb ju tteit,

S3alb fef)It e§ Ijitv, balb boxt, balb t)cbet fic^ ein Streit,

M§> jene Jungfer tfi^t, ein 23ilb üon 3itngfer=2::^icrcn,

©0 nidjt gar jierlicf) tnar, bcgunte fid) ju gieren,

255 Xrat üor ba» ©piegelglafe, e5 |alff fein Jungen nic^t,

(5§ bliebe Dor iinb na(^ i^r garflig 2{ngefid)t.

6ie fing au§ (Si)ffer an ben Spiegel gn öerfluc^en,

Sie icoltc nur bk Sc^ulbt beljm armen Spiegel fuc^en,

®er Spiegel fet) nic^t gut; Sie machte tapffcr au§,

260 2)ie au§ 5ßenebig un§ bie Spiegel fcfticfen rau§,

Sie machten jego nidjt fo fd)6ne Spiegel ^SSa^ren,

151] 3Bie fonfien fie getrau üor bret)mal)l fiebcn 3n^ren.

3«, »enn ba^ 3nngfer = 33olcf nicf)t tteiter foinmen fan.

So f)at e§ immerfort ba^ Spiegelglafe gell)an.

265 ©in $)Jferb, fo fonften trv\gt ben, ber üon ^of)em Staube,

@el)t ftol^ unb prÄcfitig l)er, e§ tanket auff bem Sanbe;

@in $fau ift ft6l^er noc^, boc^ fag ic^ o^ue Sc^eu,

2)afe bocö ba§ 3ungfer-ä^olcf noc^ toeit mel)r fl6lger fe^.

Sa mi^ffen aüc Sctiritt na^ iRoten fei)n gefe^et,

270 3:;er Seib bcr reget fid), ber $el^ gcfd^'ifftig locget,

Äein Schritt barff anber§ fci)n, man fc^aue fie nur an,

©leid) toie man fc^reiten fic^t, ben ftolgen §ünermonn.

2)ie Singen miiffcn fie rec^t äircfeUrunb beiuegen,

®k\d) al» ein 23ogler, menn er Stricfe pflegt 3U legen.

275 3« manche brüdt fie 3U, fie fielet gleicl) al» mie

(fin Siebler Ober fonft bie franf gemachten kxni).

@§ mag einfallen Sdinee, mag fd)loffen ober regnen,

Unb einer biefcm Sljier muß ol)ngefe^r begegnen.

So mufe bcr %i[^ f)erab; ^-Ärlcar, e§ ift gemife,

280 S:er müfte fein öerbampt, ber biefe§ unterließ.

Xod) grieffiman gerne brau, ber §utt) ift nicf)t üon ©ifen,

2Benn nur ba» ftolge %l)kx auc^ banfcn molt eriocifeu;

2)Jan ^6rt nic^t: Sc^^nen S^and, toenn man fic^ noc^ fo bücft,

Sife ficö bifemeilen nocö ba^ ftolge Ätpfgen nicft.

255 Ijilfft S 256 e§ bleibet S 265 ^ol^n S 268
Sungfer 2t)ier biel ftiM^er ft6l^er fei) S 276 ©infiebler
S 283 man l)6ret, fein Xand ^at, S 284 Xod) \\d) bife»

toeilen noc^ S.'
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[<S. 152] 285 Sic treten nad) bem 2:act fo fauber unb fo letfe,

?l(§ gicugen üjxc Qdjuij ouff l^albgefroljrnen (5i)e,

Sie gcf)n fo el)xhal)x ^er, icte gar tooljl ift betanbt,

2^afe fte bem g-ürften offt aud) faßen in bai £anb.

3a manrf)e gef)t öerliebt, üerttcfft unb üoHcr Sorgen,

290 (Sin anbre ge^t gebürft, al§ lüolte Srobt fie borgen.

2ier @ang ift mandöerlet). ©in anbre lAufft gefc^ioinb,

Unb ift balb i)kv unb ba irie bcr fo leichte 2ßinb.

gürmar ic^ tounbrc micft, mufe gleic^fa^m brüber lachen,

3Bie manche fing tl}un fan, mit (S;omp(ementen machen,

295 SBenn fie finb bct) ber Suft; Xa mufe eg fet)n gebiirft,

©erlieft, gefnidCt, gegücft unb mie fic^§ fonften id)idt.

2)ie ^^anb mufe fctjn gcfriSmmt, gelecft, e^ man fie friegct,

9iicöt anberS, al§ toenn fid) ba§ toeiffe ^A^gen fd}mieget.

Sliit iSc^eln reben fie. 2öer mit if)n fc^toa^en loitt,

300 Xer mufe fet)n mo!^I berfef)n mit gutem Sippen = Spiel.

Sie f^nnen fo üerfc^mitjt bie 2Bort auff Sdjrauben fe^en,

'2)afe, luer e§ I)6ret an, fic^ brüber tan ergcgen.

Sic finb belefen mo^[ in i^rem SImabig,

Sie finb in foId)er Stunft üotifommen unb getoife.

305 W\d taufenb unb noc^ mci^r Sprict)n)6rtcr fan man f)6ren;

2}Ian mufe ficö aber nicf)t im minften baran fef)rcn.

[S. 158] (Srcifft man fie etman an: ©r mac^ ficft nic^t fo grim

(Sagt fie), fonft mL^d)ten if)n bit QkQcn gu ftc^ 3tef)n.

Unb tJtcl Sprid)m6rter meljr: 3<i) backte, ma§ micb biffe?

310 Xa» äliÄbgcn ift ,su jung, '^cv §err iff't gerne ^Jcüffe.

(Sr marte, bife er ge^t. 2ld), meine 2)hitter fcftilt.

3e gar ju Heber @ott. ®er iperr ift gar äu mi(b.

2;er §crr ifet gerne fyleifc^. f^ürmar er ift gcfd&offen.

2er §crr ift munberlid). 3"§ 23ette mit ben hoffen,

315 3d) mufe micö mafc^en erft. 3d) bin ber ©ad) ein tinb.

3e 5tt6^gen, bafe ficf) ja ber §anbel nicftt erfpinnt!

287 gar ift molbefanb S 288 bem görften SDE^ ben E'^E'

294 23ic fie geberbet fet)n mit S 300 mit guten S mit

gutem D^E^ mit guten D'^E^E^' 305 SSiel baufenb unb nocö

me|r SD 5öie[ taufenb unb mef)r E' 23iel taufenben unb mebr
E»E3 307 ©r mac^ fic^ nic^t fo grün S ©r mad) fid) nic^t

fo grfin D (Sr mag fid) nid)t fo grün E^ (Sr mac^ fid) nidöt

grün E» (St mad)e fid) nid)t grün E» 308 bie Riegen SD
bie 3eu9fn E 316 entfpinnt S.
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3e unb bodj. ^äj berfte^, ber §err tfet gerne ©c^oten.

SSerlangt bem Ferren aud) nad^ feinem i5rflrfeI = 23oten?

MaQb, rt)ie öiel fc^Iug e§ je^t? ^örhjar, idj toerbe b&fe.

320 ©r laffe :nic^ bod^ gei^n. ®er 23ater gibt mir ©tßfe.

2)er §err ift trefflich tül)r\, gleid^ rtie ba§ «^^eifc^ öonta^en,

2)n§ felbften freuest in Xopff. ^er §err fan giemlic^

fdltra^en.

®er §err fe^ bod^ bebecft. (5r frage tcieber !^er,

Söür ift e§ fier^Iicö leib, toenn§ gleich noc^ fef)rcr tok.

325 3e SSettcrgen, mein S)ingl ®§ burfft bem §errcn fdömecfen.

.54] 2;er §err gefdUt mir iDol^l. ®r Ia§ bie 9tabel fterfen,

Xem §errn beliebet nur alfo ju reben :^icr.

Q-t) %alt ®ile ®a[, ber fc^encEet i^unb 23icrl

Unb hja§ ber (3d)ofen me^r. @ie finb bergteic^en 8eelen,

330 ®ie burc^ if)r I)6nifc{) fe^n bie Safter f^nnen je^Ien.

X^em mangelt bife, bem ba^t S)er fdufft fic^ gar 5U tioE:

2)er ift ju fromm unb fc^Iec^t; ®er anber gar ju toll.

2)er fiei^ct fauer au§: ®er fan ba^ di nidit fprec^cn:

^er ift 3n sdncEifcö, loill nur immer I)auen, fted)en.

335 '2)em ift ber S^opff ju fpi^: Sa ioer nur tritt l^erein,

^er mufe bei) biefem 23olcf ein garftger ©trabo fei)n.

2!er trdgt ba§ ©c^locrbt nid)t rei^t: 'Ser ge^t mit feiner 8pi^en,

S)afe gar mol f6nten brauff ber §al^n unb §üner fifeen.

S)em ift bie ^unft ^u gro^: 2)er :^at ein meiteS Tlaiil:

340 (Sin anbrer £enben = la[)m: 2)er ift gu bumm unb faul.

2)er ift ein Suppen =§elb, ein fahler $flafter= Ureter,

SSer offterS gei^t gur tirc^, ber ift ein a^efper = ^eter.

2Ber biel ftubieren miH, ber ift ein 23üclöer = §elb,

3a atle§ ^\d)n fie burc^, toa§ lebet in ber SBelt.

345 Sie fiefften Sflalimen auff: ®er ^eiffet 2Ka§ bon 2;re^ben,

S)er anbre Äirfdömufe = 33art^ : 5)er lieift ba§ feufc^e 2öefen:

155] ^er Sundfer S^mmerlic^: ®er ift ein guter Tlann.

S)er ift ein 2)httter=talb: ®er ein gefapter §al)n.

2)er ift ein ?5feffer = (Sact;: ®er ift ein 2)t6rfeI = (Scömeiffer:

350 ®er ift ein junger ßapfc^ : 2;er ift ein Sterne Seiffer,

318 feinen S 333 fie^t gu fauer S 343 SSer fleiffig lift

im aSud), ber ift ein a3ibell)elb S 345 ®refen S 346
^irfc^nu^bart S.
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Unb »a§ noc^ anber§ me^r. 2öcr f6mpt tn§ Slngeftd^t,

S;er totrb bon §aupt gu g'ufe gcl)6f)net unb gerieft.

^tx miiB StltfrÄncfifd) fet)n, ber nid)t mag neue Srad^ten,

2Ber feinen Breiten ^nti), ben aoHen trir öeradöten.

355 2:cr ift für fie 3U alt; 2}er I)at ein ^euer = 23artl)

:

Tem ift ber 58audö 3" biet: 2;er ift fonft b6fer 2lrt^.

S^er ge^t ttie §anfe bon 3Burft, Ijat er fic^ bunt munbiret,

2: er ift ein farger §unb, ber tapffer nicf)t fpenbiret.

3cf) fc^lretgc lieber ftiH: ©in ganzes SRiefe S)3apicr,

360 3" fc^reiben alle§ bi§, cg h?i"irbc foften mir.

2}ian fan§ auslernen nid)t, erbcncfen noc^ crgrönben,

2Bie balb ba^ Jungfer = 23oIcf fi^ je^t ma§ fan erfinben.

C falfc^e? Sungfer^SSoIcf! ©in 5iffe Uftig ift,

S^C'c6 braud)t bie 3nngfer=3inifft nod) üicl unb grfffcr ßift.

365 3Bcr bÄcfit e§ aber n^o^I, U^enn man fie fiel)et fi^en,

Set) einem (SE)rcn=2}iaf)l, bafe fie fo f6nten fpifeen,

9}iit ^6nifd)em @efc^toÄ§? @ie fi^en offterma^I,

?üö f6nten fie burc^au§ nid)t 3cI}Icn 3mct)te 3^^'-

[@. 156] Sie figen auct) fo ftill, toie offte t^un bie 2)^\ufc,

370 Senn fie bie ^a^en fe^^n, fo gef)u fie treflid) Icife,

2l>cnn aber fie finb freii, fo ge^t e§ bumm unb toU,

S;ie 3u"ffr" trincfen fic^ offt pli^, pla^, plo^(id) boH.

3ur §oc^äeit fommen fie, baffelbe burc^ ju siefjen,

2Ba§ nod) ift oI)ne Sßeib: @ie tragen grofe Semütjen,

375 3^1 fiöftnen alle§ 2f)un: (Sie merd'en alle brauff,

2iBer bicfer ober ber, nid)t trit ben rechten Sauff.

®cr ^at im San^e nic^t bie SBeine rcdit bemogen,

2;er anbre lüirb §u fel^r in ßirc^en burc^gegogcn.

5^er I)at gu üiel gefc^mdgt, ber nid)t Sefc^eib getrau,

380 SU§ auf ©efunbi^eit in ben Sruncf gefangen an.

'2:er i)at nid)t red^t serlegt bie Speife auff bem Xifc^e,

S)er ift nom Sifc^e balb gelauffen f)in jum SBifd^e.

S:cr I)at geborgte Sc^u:^, ber ^at fo fc^arff gefpi^t

2)ie ©poi^ren, ha^ er ^at in @döii[r]§en £0^ geriet,

351 Unb noc^ toag S 354 tDotten fie S 362 ftc^ ic^t

toa§ S 366 93et) iöocöseitlic^en maU S fpri^en S 367
l)6^niic6en S f)6nntfcftem DE' f)6nifcöen E^E^ 370 ^afee S
371 fcDub S 372 aud) fic^ plig . . S 378 in Grinden S
380 i^r ber Xrund S 381 Speifen S 384 ^at ein
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385 ®er I)ot fte nidit begleit, fte f)Ätte mfgen fallen,

®er Iiat ficö fonften nic^t nüt if)r too^I f6iTncn ftallen.

2)er :^at fo ütel gefcfetDa^t, bem l^at e§ lüdöt gebü:^rt,

®n6 <e§> [er] au§ il)rev §anb (Sc^nuptüdier ^at entführt,

llnb ir)a§ ber ©ad^cn me^r. ^"»ingegen fie berfdöloeigen,

390 2Sa§ t^re ßafter ftnb: @te Iiaben offt nid)t eigen,

2Ba§ Ü^re ©lieber gtei^rt, toa§ il^ren 5?örper fd&mfidt,

( 157] ©ie ftnb in bielem Sbun mc^r al§ ju ungefdöirft.

(S§ glaube feiner nid^t, ha^ fie fo wenig cffen;

3cö njolte micö ffinuar red)t l^orf) unb tief üermeffen,

395 @ie finb 3ubor geftopfft, fie nehmen fo Diel ein,

Unb toill ba§i erfte nid)t ha§ le^te laffen ein.

2JJan glaube feiner nid}t! Sie toiffen garte Sögen,

S)a§ junge 3)Jänners2SoId in üielen gu bctriegcn;

©ie fc^lreren i^re <Sec(, fie Iciflcn ^of)e $PfItc^t,

400 ^u geben bife unb ha^, unb galten feine« ni^t.

2lian niu^ in aUem Stjun bie Söort auf Strauben fe^en,

2)amit in Sieben man fie m6gc nic^t üerlefeen.

SPian mu^ fie fet)ren UjoI}!, ja, toic mit einem @Iafe

2JJan fonften gefict um, auff eben folcfie 2)faafe

405 Mu^ man fein fanffte tf)uu. 2Jtan mufe fie I)efftig bitten,

Sil! man ben guten Spafe bet) i:^nen nic^t toerfc^Ätten.

2)ian mufe fie et)ren f)ocö, mufe fagcn, bafe bie 9^adöt

ajJit ©euff^en megen if)r fort loerbe angebracht.

9Kan mufe het) fpi^ter 3eit ^oenn aEe SÖÄd^ter fingen,

410 SSor genfter unb oor %^h bie Seiten laffen flingen;

^reJ^gebig mufe man fe^n, aud) fonften toobl befanut,

Wan muB mit fanfftem ^ufe begegnen 2Kunb unb §anb.

2J}an mufe fie ftreic^en rau§: 2ßill man i^r molgefallen,

(So mufe fie @6ttin fet)n, bie Sippen mic ©orallen,

. 158] 415 3)ie §dnbe ijelffenbein, bie »Sangen 2)htc^ unb 23lut,

®ie Stirne mie 6ri)ftatl, bie Strahlen Siebe§=@Iutf).

®ie klugen Sternen gleid): Man mufe fie gan^ hergleid^en

Sc^ürfeen Sodö S f)at in Sc^ü^en Socö D'D^E' i)at in§
<Sä)tx^m=2od} E«E' 395 fo Piel genommen ein S 396
laffen nein S laffen ein D^D"^ laffen nein E 402 im ?licbm
S in SReben D> in reben D^ im Sieben E 411 molbefanb
S irof)I befiannt D^ mof)! bebandt D' mo^l begannt E 412
mit tufe onb ^iefe S.
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'2:cm Ifaxtcn ^elfcnftem, fo frfitoerlic^ ju ertoeic^eu.

Tlan mufe ftcf) fteEcn fo, al§ einer toeldier tobt,

420 llnb gar barnieber liegt in Iieiffcr £icbe§ = 9^otl).

2}ian mnfe fic^ lüfinfdien offt jum fdittar^cn f^Iofi ^u toerbcn,

3u I)üpff«n in ba^ Söett, fonft ober an ber ©rben,

3a mancher niüinfdöet offt: 2lc^ tu^r idö felbe Bad),

Sarauff ba§ 3ungfer=S?Dlf fid) fe^et im ®tmad).

425 2ld& todr idö bocfi bie ®d)ur^, ba§ §önbgen unb ba§ Ää^gen,

2[Bie iDoIt ic^ bodö, o <B(i)ai^, bir geben taufenb ©c^md^gen.

Unb immer fo fort an. 2)?an madö e§ tt)ie man toitl,

<2d bleibet bennodö fort ba§ alte Jungfer ©fiel.

91un fuc^t ba§ 23efte brau§. §icr ):)aht if)r an ber ©onncn,

430 2Ba§, 3ungfer=a]oIcf, i^r fpinnt unb toa§ i^r l^abt gefponnen.

^Jiel^mt bicfc§ maf)I oorlieb. 3<i) fcf)riebe gerne me:^r,

2Rir aber ift nid)t biel me!^r 9iaum geblieben leer.

3u bem fo bancft i:^r nic^t. 3)od) loer norf) mel)r h)itt tciffen,

23efrage lÄl^nlic^ mid), ic^ bin aüjeit befliffen,

435 §ierDon 23erid)t ju tl^un. Srum fompt, fompt \)cx p mir,

3c^ toill euc^ fagen, mag nicf)t faget ba§ S)ßapier.

[©.159] 3et)nbte Satyra:

^ungfern^Sob.

3^r 3ungfern, bie i^^r I)ier an unfern f^Iuffen lebet,

Unb bie if)r un§ mand^maf)! ein füffeS @d)mÄ^gen gebet,

3^r ©ngelgen, bie itir in foldier g-arbc ftel)t,

SSie menn ba§ (£ommer=2ic^t balb auff balb nieber gef)t,

5 3f)t 5)3ü(m)pgen, bie i^r fet)b fo mcifterlid) gcbre^et,

2i^ie gierlid) fiel)t c§ boc^, toenn ii)x bie ^Jie^gen ble^^et;

3^r 3ungfergen, mag fan auff Srben fcö6ner fe^n,

2(l§ euer 2}JarmoI=2trtf) unb meifee§ §elffenbein.

3^r 6d)5^gen, bie i^r eud) mißt felber tjod) ju fc^A^en,

10 SSenn man fid) etioan toiC an eurer ©eiten fe^en,

3^r ©dielmgen, bie iiir ma§ an eurem £eibe tragt,

^lact) beffen 2BoIfaf)rt offt ein jungeS §erfee fragt,

423 id) boc^ bie S 431 berlieb. 3<^ toolte fd&reiben mel^r,

Wiix aber ißo nid^t mei^r S^aum S 433 2(ud) bandet il)r mir
nic^t S.
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3f)r 2)ic6gcn, bte t!^r un§ bie treuen ©innert fte^^Iet

llnb euren Diebfta^l bocf) fo ineifterltdö üer^elet,

15 3^r Wihu^Qcn, bie if)r offt bie £afeen felber fetjb,

Unb ntandie ajJaufe üerfdilingt, fo fid^ gctoagt ju toeit,

3I)r 236gelgen, bie if)r mit euren fcblancfen Sinnen,

SKc^r al§ mit l^lfigeln Ibnt bie anbcrn Slrm erloarmen,

3^r §ünergen, bie it)r offt mand^e§ .^^-»Aljngen fc^t,

20 llnb bocf) nic^t ftille liegt, toenn end) baffclbe bleibt,

2si)x ©d^langelcfien, bie i|r umb unfern Seib eurf) loinbet

llnb eure ©eele fo mit unferer berbinbet,

3f)r aJiücfgen, bie il)r un§ bai befte Slut auffangt,

®afe nrnnd^er (ber e§ fonft nicf)t badete) nid^t» me^r taugt,

25 3I)r Söurm.ergen, bie i^r fo unfre ^er^en naget,

2Benn man md)t alfobalb bem diedtt gicbt, ica» i^r faget,

3I)r ©Äftgen, bie it)r fet)b loaS mert^ unb auct nicftt hjert^,

SBenn jemanb eure 3eit bifetocilen tva§ bcgeljrt.

3^r Äinbergen, bie ilir cud^ f^nnet loieber friegen,

30 SBormit man fonft befe^t bie jarten S?iuber=2Biegen,

S^r 9}JÄuIergen, bie i^r offt manrf)e§ 9}IÄuIgen frtegt,

SSenn euer Sippen paar bei) unfern i^ippen liegt,

3l)r Sleugelgen, hie. il)r mit 2;aubcn=5lugcn fd^ielct,

Unb fo ücriiebt, gciibt in eure ©tirnc fpielet,

35 S^r J8v\delgen, bie i^r in euer 5iofen=5J5rad)t

Offt mandE)e§ junge? JBlut fo gar ücrliebet mad)t,

3l)r SlÄ^gen, bie i!^r fepb fo f6ftlidö auffgefiil)rct,

Sll§ mie ein macferS ^3an^ ein fd)6ner ©rdfer ^ie^ret,

S^r S^inrfien, bie i^r un§ auff§ aUerbcfte ftcifft,

40 SBenn man mit uufer §anb nad) euren ^ind^en greifft,

3I)r Def)rgeu, bie i^r bocft fo leife f^nnct ^iH'en,

$Benn mir nad) £'anb§ = @ebrauc^ endo rühmen unb euc§

e:^ren,

3^r §Mfegen, bie i^x ftelit (toenn man euc^ redit anfd^aut),

2ll§ toie mon eine @eul au§ 2llabafter i)aut,

45 31)1" 23rüftgen, bie \f)x eud) bemegen f6nt unb regen,

2)afe man bie ?5'itt9si^ mbdjt au§ ^er^en§ = (Sruub brauff

legen,

^f)x Söiüurfielgen, bie \i)x baB aEerbefte ^abt,

SSomit man offtermal)l§ fein frandfeS §er§c labt,

3^r @d)enrfelgen, unb ii)x, if)r garten frfilanfen 23eingen,
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50 SSergeil^t mir, Iiebe§ SBoIcf, unb Iietfet mic^ jn fein ©d&trieingen,

2Bo ctJüan id) ju tieff bet) euc^ gcfommcn bin,

3I)r tragt bie ganfee Saft con euerem ©eminn.

3f)r fei)b bie 5)3feiler, fo bie fc^fne SSo^mtng ft^^ert,

2:arauft ic^ feiber m6(^t einmal fein el)rbar filmen.

55 3f)r SiUbigen fetjb boc^ fo pumplid)t auffgefc^mellt,

2Bie ßirme§=S?ucften=2;eig, mer ijat cnd) fo geprellt,

D Slut, laft mid) boc^ nur einma^I baran fohlen,

3I)r möget, toie i^r toolt, I)ingegen mit mir fpielen,

2;f)U icö§ nicf)t in bcr l^at, e§ mag brum fel)n, mo^lan,

60 <£o greift id) bocft für midö and) in ©ebancfen bran.

Diac^bem bie "S^emutt) nun för eure '^xadjt gefc^Uc^tet,

llnb meine ipfflid)feit für eurem S^nic oerri(^tet,

So fag ic^, ma§ ic^ eud^ 5U fagcn fd)ulbig mar,

[(S.162] §6rt, ic^ öcrl^eel eui^ nid)t8, nic^t um ein einzig ^aar.

65 (5» ift bor fur^er 3^'^ f"^ i^Uei^ ^oljcit fommcn,

3t)r frcunblid)e§ ©efc^Ied^t, ba^ if)r eucft unternommen,

Un§ in S^ierbac^t gu gicljen, al§ IjAtten mir gemacht,

XljOX'S^üd fo man cuä) gum (sd)impffe f)at erbad)t.

9]un i)htkn fie in fidö (mie ic^ mi^ liefe eräet)len),

70 3hd)t§ al§ ^pagqiiiiieret), momit man eud) gu cjudlen

llnb äu öerfpotten meljnt, mer nun 5]ßa§quiIIen fd)reibt,

2cr mirb üor aller Sßelt für einen @d)elm geftÄupt.

3c^, ber id) eud) tool el)' burd) meinen SSerfe gefc^raubet,

23iB an bie SBokfenburg, Pon bem i^r nunmefir glaubet,

75 6§ fep ein ^a§quiUant unb fc^Äublic^er ^oet,

S^Oö flinget trefflid) fd)6n üor unfer aJiajeftÄt.

2Ba§ toirb Sturora mo^l unb Stella barju fagen,

Safe il)r 2)Jonarc^e fet)b fo balb in ttenig Sagen,

©eftiegen unoerl)offt in einen foldjcn ?^lD:^r,

80 S^afe mer e§ nennen ^6rt, ersittern mufe barüor.

2)Jcpnt i^r, bafe mein @el)irn nid)t gartre ©ad&en fc^reibe,

Unb ba% id) meine Qdt mit foldiem Xijun öertreibe?

^p fc^Amt cüd) in ba§ §erg, ep fc^Ämt euc^ in ba§ 33lut,

(Sp fd)dmt eucf) in bem Saud), bafe i^r berglcic^en tt)ut.

85 @olt id) fo eine @d)macl) burd) meine itunft erroerben,

2o molt icö bafe id) müft in eurem ©d)ooffe fterben.

[®.163J
3d) foüe foldier fepn, fo toolt ic^, ba^ ba mfift

3d) unb mein ganfeeS 2Kaul Pon md) fepn foE gepift.
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3Ba§ totrb mein gro[fe§ SWetc^ gu btefen <3ad)m fpred^en?

90 ©§ totrb tooI)l fein llnfaE mit mir mel^r tootten sed^en,

5)ietoeil i[)r 5?6nig toirb fo ftattlid) tjromoüiert,

®a§ mad)t§, ba^ er »or bem gu Seipsig t)at ftubtert.

2)ie llntert^^anen finb ganfe über eud^ erjörnet,

Sier Slrieg ber l)at fid^ \d)on bet) t^nen angetoimet.

95 fSlan tulfxt bie S^rommel flard, befifet nur euren §eerb,

SI)r toerbet boc^ berfolgt mit %cucx unb mit ©d^toerbt.

aSie t6mpt§, ha^ \i)x eud& fclbft nic^t i^attet in ben

©c^rancfen

S^er flugen (Sfirbarfeit, unb tbmpt auff bie ©ebancfen,

2II§ fet) ba§ fc^n6be 2;ing öon meiner §anb gefc^ei^n,

100 S^a i^ bie Qettel boc^ mein 2:age nicftt gefcl)n?

(^t) toeift mir fie bocft erft, ha^ id) [ie fnn burcfilefen,

2Kan fd^to^^et mir üiel bor, man mad)t ein groffeS SBefen,

Unb toenn iä) frage nac^, fo :^at fie niemanb ntd)t,

2Sa§ ift benn nun, baS) eud) fo fel)r im Seibe ftic^t?

105 23efinnet eudö nur red^t, toa§ id^ bifeber gefdiriebcn,

Db aucb mein 9lal)me fet) babei) üerborgen blieben,

D nein, toa§ id) öor mic^ au§ <Sc^cr^ unb (Srnft gemacht,

S)a§ f)at ber 5l'At)fer mir erfld^ret in bie Siebt.

164] 2Ba§ icb bi^tier gemacht, ba^ toill icb aucb berfecbten,

110 J?ompt, fc^lagt endo mit mir rum jur ßincfen mxb sur

9tecbten,

3d^ gef)e mit eucb brau, nel^mt aber eud) in acbt,

2)afe icb nid)t pro me ftofe, il)r toiirbet fonft Oerlad^t.

Sßariret mit ber Sruft unb :^inberften ©eftelle,

2öenn ibr mid^ übertoinbt, fo friecb icb in bie §6[{e,

115 2)a mir ift 2(ngft genug, toenn id) fo fcbtoi^jcn mufe,

3m SSinter mit 23ebad^t, im ©ommer mit 25erbrufe.

3Bcr i)at bod& unter eudö ein Äartens@piel gemadjet?

Saft mir biefelbe fel^n, id& ^obe fel)r gela(^et,

?ll§ ic^ babon ge:^6rt, ba^ euer $)ßbantafie

120 ©icb auSgelaffen ijah in einer fold}en ^Itl).

SSer f)at nun ba§ getl)an? Saüon miß niemanb totffen,

§ui) ba^ id) mid) bieEeid)t aucb ettoan brauff gefliffen,

2Jiein, toeil e§ toiber un§ unb 2)2ann§=2SoIct ift gebac^t,

©0 I)at e§ fo bor fid^ ein jarteS ®ing gemacbt.

125 ^5aU i^r mir too ein 23lat ber 2Bürbe nachgegeben.
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<Bo null ic^ toieberum ergeben euer Seben;

§abt i^r mir aber )tia§ DerAcf)tIic^§ äucrfanbt,

So tan tcf) nicf)t oorbei), e§ loefirt ficft meine §anb.

SSa» fotl ic^ (S^renfc^ulb mic^ üiel üerac^ten laffen,

130 3cf) bab euc^ nie geid)impfft, toenn ic^ auff euren ©trafen,

S3ifemei[en obngefelir fc^on burdigegangen bin,

So t)at boä) niema^Ig nic^t getabelt md) mein Sinn.

[©.165] 2:rum ffidre bin mein diatt), bafe bie, fo foIc^eS bencfcn,

iptnfi'ifiro ferner nic^t fid) weiter m6c^ten frAncfen,

135 Sie fennen micb nic^t rec^t, bod) aber mcif? id} ba5,

^landj toacfer 23eibe§=SiIb öon mir nocft i)'i[t ettoa».

Unb benenfelben toill id) ftet» ju ©^ren bicbten,

Stucf) meinen ganzen SBi^ auff i^re Jugenb richten,

SSenn mic^ 2turora lobt, unb toenn micf) Stella liebt,

140 So ac^t ic^ alle§ nicbt, toa^ man üon mir au^giebt.

Ser Fimmel ^at mir noc^ nur neulich jiret) gefc^encfet,

SSenn an biefelbigen mein treueS §erg gebemfet.

So toerb id) gan^ entsiicft unb and) sugleid) üerfe^rt,

SBeil meine Seele fic^ in iljnen gan§ üerjelirt.

145 Gupibo f)at 3U Diel auff einmal)l 5-euer=S3atIen

3n mein ßerfoffne§ §er6 Cor bifema^l laffen fallen;

(f§ plagt mir %kiid) unb 58ein, baß mein erftarrte§ Maxd
2Son mir gefloffen ift oft al§ ein meid)cr Cuarcf.

2Ber fo gejubelt ift, toie id), ^at fd)on ju ftreiten,

150 6r rebt unb fd)reibet nid)t gar üiel üon anbern ßeuten,

Sein Äopff ift ol)ne bife al» toie ein Xauben-^aufe,

2Sa§ l^eute fleud)t l)inein, mufe morgen toieber rau§.

3l)r ßdfergen oon @olb, i^r lieben §ii^fen=2)^Äfegen,

2f)ut boc^ bergleic^en nic^t, fet)b nic^t toie Sungfer Siefegen,

[S. 1G6J 155 3^ie ift nicftt aE^eit fing, i^r aber feljb ja toel)rt

^Icljx al§ Sucepl)alu§, be§ StlejanberS 5)Sferb.

2a» lieB Jtoar einen nur, nur feinen £>errn aufft^en,

3^r aber f6nnt fiirtoal)r nod) üiel berittnen nügen,

5;al)er b^t bie 9iatur eudj oielme^r äuerfanbt,

160 Sc^meift euren S^orjug nid)t oor anbren an bie 2Banb.

[Saft anbre ßeute gel^n, fo bleibt i^r aucb erhoben,

161 ff. der Schlufs bis 200 erscheint erst in E und steht noch
nicht in D; er ist hier nach E'* wiedergegeben.
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2öer ttolte ba§ ©efcfitecftt ber 2Beibergen nic^t loben?

2Bof)Iauf, bü ganfee ©c^aar, toa§ fingt unb fd^retben tan,

©timmt nur bem 2öetb§ = ©efc^Iec^t §u ®f)ren alfo an:

1.

165 3f)r S'tfc^e, bte tl)r in ben Xe'xdftn fc^toimmct

Unb eure Seibergen gar nieblic^ frimmet,

). 131] £aft mir boc^ ju, ba^ id) ein i5if<iei^ f«t)-

3c^ toitt mic^ in bie ^lüfe unb 2:eic^e toagen,

Unb auf bem Söaud^e fc^toimmenb euc^ nachjagen,

170 23ife ic^ gefangen ein§, slcet) ober bret).

2.

3^r ^ebfe, bie ii^r in ben ßöc^ern laufdiet,

2Bo offt ein ^ifd^ersSacö boröber raufd^et,

tneipt nic^t fo fel^r, benn menn ic^ ^rebfen ge!^,

Unb mä)t allein fan bleiben be^ ben f^ifc^en,

175 (£o möffen meine §dnb euc^ offt ertoifdjen,

kneipt nic^t fo ju, eg tt)ut mir gar ju toet).

3.

3^r 2^6gel, bie i^r in ben frct)en ßüfften,

^6nnt allerlei) ju eurer ßuft anftifften,

Slelimt endo in ad^t, id^ fang euc^ 6ffter§ and).

180 3cf) fdlleic^ eucö nad^, fingt feine fc^limme ßieber,

2}e§ 2Ibenb§, 2Jlorgen§ auc^ toanber ii) tyn unb toieber,

Unb folt id) audö gleich friec^en auf bem 23aucö.

4.

3^r 2Jidufegen, bie i^r mit ben ©c^n)dnöen fpielet,

Unb fo balb ba halb bortt)in toieber giefilet,

185 SSerlaft euc^ nic^t auff euer fv»ffe§ Soc^.

6§ tl^ut euc§ too:^I, loenn i^r ber ^a^ entgangen,

3cö aber bin ein ^ater, ber tan fangen,

3d) l^abS probirt, unb bieHeid&t fan i(^§ noc^.

132] S^r di(t}Qm, bk ii}x auf ben gelbem rennet,

190 Unb offermaI)l§ ben S^ger nid^t red^t fennet,

Sraut nic^t fo fcf)r auff euren leichten ?5ufe.
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Zs^ Pflege fe^r in eurf) l^tnein 3U bringen,

2Bie offte bleibt i^r in betn (Sarne ^Ängen,

Unb laufft al§ eine 6au, jelbft in ben ©piefe.

6.

195 3^r Dtofen, bie il)r je^unb :^errliciö blühet,

3^r faEet I)in, et) man fi(f)8 fauHt öcrfte^et,,

Zsd) bin bcr 2Btnb, ber blÄfet auff euc^ ju.

(Srabt nid)t fo fel^r an einen folcften ?5elfen,

©onft fc^euft mein SBaffer I)in 5U enren §5[fen,

200 mein, t^ut e§ ni(f)t, fo bleibet if)r in SHut).]

[©.166] S8er!e^rte§ SSeiber-ßob.

1.

®@ finb bie SBeibcr, bie toir lieben,

Sitd^t einer ^iabelfpi^en toert^,

fSlan finbet unter sefinmal fieben

^aum eine, bie un§ red)t beelirt.

5 ®ie bienen nur gu $}3offen fpielen,

Unb Dor ben bloffen 2Jiüffiggang,

2lt§ niie bie falten f^eberfielcn,

@onft lüÄr un§ 3eit unb 2öeile lang.

2.

2)ie alten ßumpen lan man ftoffen,

10 ©0 fricgt man boc^ 5]ßapier barauS;

23et) 2ßeibern fdilÄgt man einen bloffen,

©ic bienen nid}t bor eine £au^.

Sie finb mie red)te 23eutelfcöneiber,

3l)r freunblic^ t^un ift n^ie ein @la^,

15 ©ie fterfen fic^ in fc^fine 5?leiber,

2lm ßeibe felin fie föie ein 5tafe.

3.

es ^at fie Supiter au§ diaäjt,

%m 2)fJÄnnern erft jur ©traft erbaut

Söerle^rteS SBeiber £ob: SBieber nacö D^ gebrucft.
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@ie toaren drger al§ ber S)racöe,

20 S^ad^bem er fie jur 2BeIt gebrad^t,

@r naf)m ein ©tufter bon ben Sbieren,

Sarnacö er biej'e Gaffer fcfiuff,

(Sie laffen fic^ tiic^t auSftubieren

Unb fommeit leic^tttc^ in Söeruff.

4.

25 S)er erflen [tiefet er ba§ @eblüt:^e

S3on einer (Serbers Sauen ein,

2;ie ift öon Sitten unb (SemÄ^te,

®in garftigS ungetd)lad)te» ©d^iuein,

©in red)t @eid)tt)ke biefer (vrben,

30 6in ©c^eufal alter §efelid)feit,

©in llnftat atter llngeberben,

Ser jeberman entgegen jpei)t.

5.

®er anbern J)at er i>a§ ©el^irne,

SSon einem ^-udöfe bet)gcbra(^t,

35 Unb bieje fdircibt e§ an bie (Stirne,

S'Öie flug [ie al(e§ auSgebac^t.

Sie fieben SSeifen bei) ben @riect)en,

Sinb lauter Plärren gegen fie,

5lpDÜo mu^ ftd) felbft berfriedöen,

40 6ie ift unb bleibt bie Älugfte bie.

6.

®er brüten gab er bon bem §unbe,

@ar einen f(f)le($ten Unterfc^eib,

©ie ffi^rt gar fd)arffe S^ljn im 2)hinbe,

Unb flaft unb beift unb feufft unb fc^reljt.

45 ^lit feuffen fal^t fie i^ren Siffen,

2}2it feuffen tüür^t fie i^ren Srand,

S^urcö feuffen leert fie i^r ©eiüiffen,

Unb feuffen ift il^r Sob = @efang.

7.

5)ie inerte fc^uff er au§ ber Srben,

50 (Sin fauleg ungelencfte» S^ier,
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@ie fan ju nid)t§ gebraud)et icerben,

llnb mü bod) ixbtxaü f)crfiär.

3m ©omtiier [i^t [ie bei) bem 3ofen

Unb beißt bte armen g-cnfter au§,

55 3m Sßinter fe^t fic fic^ jum Dfeu
llnb l)hlt mit S-euerpfannen §aufe.

8.

2)ic fÄnffte fd^uff er au§ bem SWeere,

lliib bic ifi mie ber Unuerflanb,

S^eim ölcic^ ma§ gute§ an il)r tinU-e,

60 Sie feljrt fid} umb toic eine ipanb.

2)ian fan ftcf) nic^t moI)l üor fie I^ötcn,

^alb fieljt fie mie ein (J-ngel au§,

23a[b Ijcbt ber Jeufel an ju Un'iten,

Unb uberfd;narc^t ba§ gan^^e i^au^.

9.

65 Ser fec^ften fcndft er ha§ @ebI6tlK,

S>on einem ftarcfen ©fei ein,

S^ie ti^nt gar nidjt» nic^t in ber ©iite,

[8. 168] ©ic ttill unb mu^ ge)d)(agen fe^n.

©ic ift barneben geil unb I)i^ig,

70 23erl)ubrt, begierig unb hod) faul,

2(uf lofc Ä~-)Anbel fing unb mi^ng

Sonft une ein bnmmer Starren = @anl.

10.

dltä)^t biefer t)at er non ben SPfcrben

6^in ftolt}e§ S'ßeib gur 2Se(t gebracht,

75 Unb bie muB toof)! gesäumet merben,

©onft iBirft bu Don if)r auggelac^t.

©ie redt fid; in bem ftraufen = .g)aare,

©reifft mebcr S^opff nod) Siegel an,

Sie tüeijs fic^ Diel mit i^rer 2Bat)re,

80 Unb fdjmiegelt fid) al§ mie ein Seaman.

11.

Sie ad^te mirb au§i einem SUffen

2ln biefc» Sage^ßic^t gebrad)t,
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S;rumb ift fie aud) alfo bef(^affen,

Safe iebcrman barüber lad)t.

85 Sie t[t ber lliisucf)t fefir ergeben,

23iBiüetten aud) ber §ej:erei),

•Sonft aber ift il)r ganßeS i^eben

©0 niel als eine 5}il)antafet).

12.

5)ic iteunbtc Jüirb an§ einer Söiene

90 ©ebtlbet unb gur ^iLielt gebradit,

Sie i[t wie eine SJfelufine,

S)ie ifiren Siebften fr6f)lict) madjt.

Sie ift nid)t fIvi(5fc^iGt, nirf)t »erlogen,

Stillet unfeufd}, aiic^ nidjt nngeid;icft,

95 Sie ift jur §v^ufeligteit ersogen,

Spinnt, neljet, fnbelt, ftidt nnb ftidt.

13.

Itnb biefc le^tc mbd)t id) ^aben,

S^ie ftünbe mir nod; etiuan an,

S)ie anbern liefe id) 9lübd)en fd}aben,

100 Sie inären bei) mir au§get^an.

^d) luülte mid) tüol)! nid)t bemeiben,

(5§ ift auc^ feine meiner Inert^,

So fan id) nid)t mit friebcn bleiben,

6§ f)at mid) man^e fct)on begefirt,

'^m-
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Einleitung.

I. Forsters Leben.

Georg Forster wurde in den ersten Jahren des sechs-

zehnten Jahrhunderts, wahrscheinlich zu Amberg geboren.

Er studierte zuerst in Ingolstadt, dann in Heidelberg, wo er

zehn Jahre zubrachte, die seinen Widmungen nach zu urteilen,

zu den angenehmsten und fruchtbarsten seines Lebens ge-

hören. Hier schlofs er die Freundschaft, die nach dreifsig

Jahren nur ,dester vester vnd lenger" blieb mit Steffan Zirler,

dem späteren Sekretär und Kanzleiverwalter des Kurfürsten,

mit Caspar Othmayr dem „weitberumpten Componisten", mit

dem späteren Hauptmann Jobst von Brant und dem vor-

nehmeren Dietrich Schwarz von Haselbach „unser guter

Gönner". Auch Laur. Lemlin, seines Lehrers aus dieser Zeit

gedenkt er herzlich in seiner Vorrede zum dritten Teil. Der
ganze Freundeskreis war ihm später bei der Veranstaltung

seiner Sammlung behülflich, erst mit Ermunterung, dann mit

Übergabe von Liederabschriften und Originalkompositionen,

die er besonders im dritten Teil ausgiebig benützte. Brant,

Zirler, Othmayr und Lemlin mit Senfl und Forster selbst

sind die Komponisten die weitaus am besten vertreten sind

im ganzen Werke. ^) Ein Teil der Lieder mag sogar aus

diesen Tagen stammen, so z. B. die Akrosticha auf die Namen
von Schwarz und Brant, das Spottlied auf Theyss*) und
andere mehr.

^) S. das Verzeichnis der Komponisten unten S. 267.
^) IV 13, 18, m 1, 77.



VI

Während der Zeit seines Aufenthalts in Heidelberg be-

schäftigte er sich sehr viel mit der Musik. Er war in der

„singerey" des Pfalzgrafen Ludwig V. unter Aufsicht Lemlins

und erwarb durch ,besondere Annehmlichkeit seiner Stimme*

die Gnade des Fürsten, der ihn studieren liefs.i) Aufserdem

arbeitete er schon damals zu eigenem Vergnügen mit Zirler

zusammen an einer Sammlung geistlicher Lieder. 2)

Von Heidelberg ging er nach Wittenberg, wo er sich

den 15. Oktober 1534 als neu aufgenommener Student, und

zwar als ,Georg Forster Ambergensis* woher man annehmen

kann, dafs er geborener Amberger sei, in das Album
Academiae Vitebergensis eintrug.^) Hier soll er sich mit

Matth. Gabricius, Melanchthon und Luther befreundet haben.

Letzterer vergnügte sich hauptsächlich an seiner Musik und

liefs sich auch Psalmen und verschiedene Schriftstellen von

ihm komponieren. *)

Aus dem Vorwort des zweiten Teiles sowie aus seiner

Motettensammlung vernehmen wir, dafs er 1540 in Amberg
wohnte, wo er als Arzt praktizierte. 1542 datierte er einen

Band Psalmen aus Würzburg. Von hier aus wurde er als

Leibarzt des Pfalzgrafen Wolfgang, Herzog von Zweibrücken

und Eegent der Oberpfalz, nach Heidelberg berufen. Im

Jahre 1542—43 mufste er den Fürsten auf seinem Feldzug

wider den Herzog von Jülich in Flandern begleiten. Mit

seinem alten Freund und Kameraden Jobst von Brant hielt

er die Beschwerden des Lagers tapfer aus und büfste „hunger

vnd durst zum dickermal mit einem alten Liedlein.' ^)

1544 siedelte er nach Nürnberg über als Leibarzt des

Abtes Friedrich zu Hailsbronn. Von da an bis zu seinem

Tode, den 12. November 1568, ist uns weiter nichts von

seinem Leben bekannt.

n. Sein Sammelwerk.
Forsters grofse Liedersammlung war eine Liebesarbeit,

welche fast sein Leben hindurch dauerte. Für den eigenen

1) Algem. deutsche Biographie.
») Vorwort IV, S. 169. ^) Mh. f. Mg. X., 54.

*) Algem. deutsche Biographie.

*) S. 112.
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Gebrauch hatte er wahrscheinlich schon in Heidelberg seine

Excerpta gemacht, jedenfalls »lange zeit" wie er selbst sagt

vor 1539; und die letzte Ausgabe seines Werkes erschien

erst drei Jahre vor seinem Tode in 1565. Zuerst dachte er

nicht daran, seinen Auszug drucken zu lassen. Er betont

mehrmals mit fast übertriebener Bescheidenheit, wie ungerne

er die Lieder, welche er manche Jahre hindurch zu eigenem

Vergnügen gesammelt, in die Öffentlichkeit gab. Er be-

fürchtete, das Publikum würde sie altmodisch und all zu

einfach finden. Nochmals im Vorwort zum zweiten Teile

beugt er der Frage vor „was man an diese leppischen Liedlein

gedruckt hett?" Aber die Notwendigkeit einer zweiten

Auflage des ersten Teiles 1543, und des ersten und zweiten

Teiles 1549, hatte ihn bei der Verfassung des Vorworts zum
dritten Teile zutrauensvoller gestimmt. Von hier an treffen

wir keine Entschuldigungen mehr für die Lieder, die sie

wahrhaftig nie nötig hatten.

Die Einteilung der Sammlung in fünf Bände ist nicht

nur durch äufserliche Rücksichten bedingt, ein jeder Teil hat

gewissermafsen seinen eigenen Charakter, der auch auf dem
Titelblatt zu Ausdruck kommt. Der erste Teil enthält ,gute

alte vnd newe Teutsche Liedlein einer rechten Teutschen art

auff allerley Instrumenten zubrauchen", im Vorwort beschreibt

er sie als ,zum meysten teil etwas alt". Der andere Teil bringt

„kurtzweilige gute frische Teutsche Liedlein zu singen vast

lustig", .nicht auff die Instrument tüglich", leppische Liedlein

für die Schüler welche ,mit der lieben Gans vmb Martini vnd

Weihnachten oder zu anderen zeyt müssen herumb recordiren";

er hat also die meisten Trinklinder und Martinslieder. An dem
dritten Teil , schöner lieblicher alter vnd newer Teutscher

Liedlein . . . vormals nie gesehen", die er sowohl für instru-

mental wie für vokal Gebrauch passend hält, scheint Forster

besonderes Wohlgefallen zu haben ; aus seinem Vorrat hat er

hier „die lieblichsten vnd schlechtesten allein heraufs geklaubet".

Teil IV enthält die Lieder aus der Schwarzsehen Sammlung mit

einigen von Senfl, alle vierstimmig ; Teil V die fünfstimmigen

aus denselben Quellen. Das wirklich Volksmäfsige ist am
besten in II vertreten, aber vielfach auch in V; III hat es

wenig, I und IV so gut wie gar nicht.
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Dem Inhalt nach nimmt das Liebeslied wie überall bei

weitem den gröfsten Platz ein. In allen Schattierungen ist

es zu finden: Werbung, Freude über Erfolg, unzählige Klagen,

Abschiedslieder, Spott auf die untreue Geliebte, Hoehzeits-

carmen.^) Liebeslieder vom Standpunkt der Frau gedichtet

sind hier wie sonst selten,*) aber der „Wechsel", in dem das

Gespräch strophenweise zwischen Mann und Frau verteilt

wird, ist ziemlich häufig. 2) Die meisten dieser Liebeslieder

sind formelhaft „courtois" und klingen wie abgeblafste Er-

innerungen aus der Zeit der Minnesinger. Auch hier finden

wir das Tagelied,*) wie damals treten die bösen Klaflfer immer
wieder auf,^) wie damals wird der Sinn der oft hübschen

aber öfter verschnörkelten Form rücksichtslos geopfert. Das
echt Volksmäfsige der Zeit konnte dieses Schwüle wenig

auslüften, denn damals blühte das Volkslied in der Ballade,

nicht wie gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts in der

reinen Lyrik.

Nach dem Liebeslied ist das didaktische Lied am besten

vertreten. Wirklich geistliche Lieder giebt es wenig,*) aber

moralische Lieder, welche die Eitelkeit der Welt, die Nichtig-

keit des Vergnügens,') des Reichtums,*) des Adels, ^) die

Armut der verdienstvollen Gelehrten, i") die Übelstände des

Hoflebens,") in altbekannten Plattheiten darstellen, haben

wir viele. Vielleicht war der Hofarzt froh, in diesen all-

gemeinen Phrasen seine persönlichen Sorgen und Abneigungen

ausgedrückt zu finden; ein bitterer Ton überwiegt. Eng-

verwandt mit den Satyren auf das Hofleben sind zwei^*) von

den wenigen politischen Liedern (denn Forster scheint

Branders Meinung „ein politisch Lied — ein leidig Lied !" zu

teilen), die anderen dieser Gattung beziehen sich auf be-

1) III 7—8. ') III 8, 22, 31, 63.

3) 130,37,63,74,77,92,101, 106,118,126,128, Hol, III 71.

*) 1 32, III 6, 13, 42, 61.

5) z. B. I 8, 13, 88, 60, 61, 70, 78, 92, 94, 98, 116, HI 58.

«) I 6, 51, 53, IV 24, V 23, 27, 28.

') 1114, II 12, 59, III 38, IV 40.

») I 8—4. 9) III 46.

'») I 19, 120.

") I 86, 105, III 49, 54, 56, 70, IV 4.

") IV 28, 29.
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stimmte Begebenheiten, auf den Türkenkrieg, ^) Kaspar Pflugs

Fall, 2) Pfalzgrafen Ludwigs Tod, 3) das Religionsgespräch zu

Baden.*)

Ein gut Teil der Lieder in 11 und V wie auch einige in

m sind volkstümliche Balladen ; von diesen hat eine be-

trächtliche Zahl noch heute seine Nachkommenschaft im

Volksmund. 5)

Trinklieder sind in II reichlich vorhanden, sonst

spärlich,®) mit ihnen gehören die Martinslieder') und die

Quodlibets*) in eine Klasse.

Form der Lieder. Der aufserordentliche Reichtum

der Versformen fällt sofort auf; die Häufigkeit des Binnen-

reimes, die kurzen Zeilen wo alle zwei Worte oder gar jedes

Wort in den Reim kommt, das alles beweist, wie wenig wir

es hier mit Volksliedern zu tun haben. Ebenso die häufigen

Akrosticha.*) Refrains finden wir unzähligemal am Ende der

Strophen, wenig am Anfang") oder beide am Anfang und

Ende.") Nicht unhäufig reimen sich sämtliche letzten Zeilen

der Strophen auf einander (so I 73, S2). Trotzdem dafs wir

auf den Titelblättern immer nur von Teutschen Liedlein

lesen, laufen auch einige Lieder in anderen Sprachen mit-

unter: Lateinisch,^^) halblateinisch,") halbitalienisch,") Nieder-

ländisch, i^) Es ist dieses ein gewisser kosmopolitischer

Anstrich, der allen Musiksammelwerken der Zeit gemein-

sam ist.

Für Forster waren die Worte seiner Lieder Neben-

sache, 1*) was ja jedermann der sich mit seinen Texten be-

schäftigt, schmerzlich empfinden mufs. Ein reiner Enthusiasmus

1) m SO. 2) IV 14.

8) III 78. *) II 56.

5) II 9, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 47, 49, 74, 77, III 66, IV 17,

V 3, 5 und 8, 11, 35; s. die Anmerkungen.
ß) m 1, 37, 46, V 4, 16. ') II 2—7, 9, 11, 39, 40, 70, 71.

8) II 4, 6, 7, 46, 60, V 40, 46.

») 16—9, 11—12, 16—17, 23, 30, 50, 51, 57, 60, 80, 84,

92, 96, 100, 102, 111, 113, 119, 129, III 1, 26, 40, 67, 79,

IV 3, 13, 25, 27, 33, 35. '<>) 1 1, 65, 116, 127, III51, IV21.
") I 115, 122, 125. 12) 1155^ y 39^

") II 4—7, 15. ") n 20.

«) II 1, 26, 27. '6) Vorwort I, S. 4.



für die Melodie und den Satz beseelte ihn, das weitere be-

handelt er stiefmütterlich. Er sagt zwar im Vorwort zum
ersten Teil,^) dafs er ,wol weifs wie grofsen fleifs ich lange

zeit gehabt, das ich die rechten text der Liedlein bekommen
mocht, hat aber nicht sein wollen." Dennoch hatte er kein

ganz reines Gewissen, denn im Vorwort zum zweiten Teile

sagt er, er habe hier den Text „etwas fleyfsiger dann villeycht

in den vorigen (d. h. 1.) beschehen darunter gesetzt vnd

appliciert." Über seine musikalische Tätigkeit können wir

wohl Eitners Urteil als gerecht annehmen: ,Forster hat seine

grofsen Verdienste, doch er zeigt sich nur allzuoft als

Dilettant, der alles besser zu verstehen meint. Er ändert

die Texte, die Noten und auch die Automamen."'^) Dilettant

war er eben, der ,neben seinen geschefften practick vnd

studiis* in seinen Mussestunden das grofse Sammelwerk ver-

fertigte. Als Komponist erscheint er in anderem Lichte:

„seine künstlerische Fertigkeit im mehrstimmigen Tonsatze

läfst den Dilettanten nirgends erkennen und er kann neben

jeden Meister damaliger Zeit gestellt werden. Auch im

Ausdrucke und im Wohlklange ist er stets edel und berührt

wohlthuend." 3) Am glücklichsten scheint ihm der Satz von

„Nach Lust het ich mir auserwelt" gelungen: ,alle anderen

Lieder Forsters muten uns weniger an, sie sind steif und

ungelenk, hart im Zusammenklange und verraten durchweg

die Nähe des 15. Jahrhunderts."*)

Wie wenig Förster ein philologisches Gewissen besafs,

beweisen uns die abweichenden, oft sinnlosen Lesarten der

verschiedenen Stimmhefte einer Ausgabe, die Druckfehler,

das häufige Setzen eines anderen Wortes als dasjenige, das

der Reim deutlich verlangt, Dinge die uns auf jeder Seite

begegnen. Das Allerschlimmste aber dürfen wir ihm nicht

einmal übel nehmen, denn es war Sitte seiner Zeit, ich meine

seine Gewohnheit, sobald er einen wirklich volkstümlichen

Text in die Hand bekommt, nur die erste Strophe ab-

zudrucken und das weitere einfach als bekannt voraus-

S. 4.

=*) Mh. f. Mg. 26, 66, vgl. Ott, Neudruck IV, 165.

3) Eitner Mh, f. Mg. 26, 81.

*) Eitner Mh. f. Mg. 1, 42.
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zusetzen. Besonders der zweite und der fiinfte Teil verursachen

dem Volksliedforscher die reinsten Tantalusqualen. Wie ent-

schlüpfte der arme Bettelmönch (II, no. 22) den Muckerinnen?

Was war die weitere Geschichte von Frau Luddeley (II, 19)?

II, 73 ist ein reizendes Rätsel, zu dem sich keine Lösung
bietet, wie auch das rot golt fingerlein V, 9 und so viele mehr.

Wie viele alte Balladen sehen wir hier, nur so zu sagen im

Vorbeigehen, von denen wir erst später oder aus fremd-

ländischen Quellen vollständige Fassungen erhalten haben;

so das Schlofs in Österreich, die Königskinder, die junge

Markgräfin. Aber seien wir dankbar für das, was wir haben,

und das ist eine charakteristische Sammlung aller Arten von

Liedern, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts gang und gebe

waren, wie Doceni) es nannte „die wichtigste unter den

musikalischen Sammlungen des 16. Jahrhunderts", eine Samm-
lung die tür ihr Zeitalter das ist, was das Ambraser Lieder-

buch für das nächstfolgende wurde.

Das Verhältnis der Werke zu den anderen
Sammelwerken der Zeit läfst sich sehr schwer feststellen.

— Erstens kann man, bei Forsters Fahrläfsigkeit im Ab-

schreiben, seine Quelle nicht leicht erraten; er erlaubt sich

so viel Freiheit in Änderungen. Zweitens müfte man vor

allen Dingen den musikalischen Satz in Betracht ziehen, ohne

dies ist es unmöglich, die Quelle definitiv festzustellen.

Dessen bin ich leider nicht fähig: und hier tritt der wunde
Punkt dieser Ausgabe deutlich zu Tage — dafs sie ohne

Musik erscheinen mufs. Der Trost ist, dafs eine Partitur-

Ausgabe aufser Frage steht, wegen der grofsen Unkosten

des Drucks, von den Schwierigkeiten einer gründlichen ver-

gleichenden Behandlung der Musiksätze nicht zu reden.

Im Allgemeinen aber können wir sagen, dafs Forster

sehr viel Otts beiden Werken (1534 und 1544), Peter Schöffers

Liederbüchern (um 1513 und 1536) und Oeglins Liederbuch

(1512) verdankt. Beinahe die Hälfte der Stücke in Neusidlers

Lautenbuch (1536) begegnet uns wieder in Forsters erstem

Teil. Aufserdem benutzte er schriftliche Quellen die ihm

seine Freunde zur Verfügung stellten. Im Vorwort III ^)

1) Miscellen 1,254. ^) S. 111.
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spricht er von den vielen Liedlein, welche von Jobst von

Brant, Othmayr und Zirler gesetzt und ihm zugeschickt

wurden. Nach den Forschungen von Eitner, Kade und Erk')

scheint es wahrscheinlich, dafs ihm Othmayr eine beträchtliche

Anzahl Lieder ohne Autornamen schickte, die dann Forster

alle in gutem Glauben dem Othmayr zuschrieb, die aber zum

teil von Senfl und anderen herrührten. Diese Othmayrschen

Lieder haben im ganzen einen echt volksmäfsigen Charakter

und machen dem Geschmacke des Sammlers alle Ehre. Im

Vorwort IV erwähnt er eine Liedersammlung, meist Kom-

positionen von Zirler und Brant, welche ihm Dietrich Schwartz

verehrte. Im Vorwort V wiederholt er, dafs Brant, Schwartz

und andere ihm „Liedlein so noch nie in dem Druck gesehen

vnnd gehöret" zusandten, da diese aber „zu einem Tomo
allein nicht gnug", liefs er die besten aus Ludwig Senfls

Liedern „emendiert" mitdrucken. Für willkürliche Änderungen,

welche in diesen Quellen vorkommen, ist Forster also nicht

verantwortlich ; 2) und nach den oben zitierten Forschungen

von Eitner und Kade scheint Othmayr noch mehr Einschiebsel

und Änderungen in seinen Abschriften durchlaufen zu lassen

als Forster selbst.

Für spätere Tonsetzer diente Forster wiederum als Fund-

grube — wenigstens wenn wir von der überwiegenden Zahl

gemeinschaftlicher Lieder ausgehend auf solche Verwandtschaft

schliefsen dürfen. Beinahe die Hälfte von Jacob Reiners

neuen deutschen Liedern 1581 decken sich mit Forster, über

die Hälfte von Lachners zweitem Teil 1577 und viele von

Lachner überhaupt; ebenso steht es bei Orlando di Lasso,

Ivo de Vento und Utenthal.

III. Die Ausgaben der Liedlein.

I.

A. Erste Ausgabe 1539 (Universitätsbibliothek Jena,

Signatur El. Music, q. 12 a— d); auch in Zwickau, Güttingen,

München dab, Wolfenbüttel tb vorhanden, »j

1) Ott Neudruck IV, 165. ») Vorwort I, S. 4.

ä) Fundortsangaben verdanke ich teilweise Eitners Quellen-
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t Titel (s. unten S. 1) in Schwarzdruck ausgeführt,

darauf Register, Vorwort, (das in dab fehlt) Lieder;

20 Bogen a— u.

d Titel: Discantus.

3r ^neblin bnb ir aJlciblein rein

Stoer ftimlein fd^allen a(fo fein

S)en Siäcant lernent bnbefc^tüert

5?ein anber fümm cuc^ ju ge^kt.^)

17 Bogen AA— RR.

a Titel: Altus.

©er 211t gel^6rt ^ung gfeßen ju

Sie lauffen auff bnb ab on rl^h)

2lIfo ift auä) beä Sllteä toeife

S)rumEi lerne mic^ mit allem flei^,

17 Bogen aa— rr.

b Titel: Bassus.

Stein amjjte ift im nibern ftat

2)rumb trer ein bftanben alter ^at

Unb Brommet lt)ie ein raul^er 33er

Ser !omm ju meiner ftimmc ber.

17 Bogen A— R.

In den verschiedenen Heften fangen die Namen der

Stimmen auf dem Titel mit grofsen Zierbuchstaben an.

B. Zweite Ausgabe 1543 (Bibl. Publ. Basiliensis

F. IX, 59-61).

t Titel stimmt mit dem der ersten Ausgabe mit Aus-

nahme des Datums. Register, Vorwort (undatiert, stimmt

Wort für Wort mit dem von 1539), 130 Lieder (Nr. 34 u. 119

verändert). Bogen a— r. Am Schlufs: — Gedruckt zu Nürn-

berg durch Johan Petreium 1543.

lexikon, Goedekes Grundrifs und Mh. f. Mg. 1, 3ff. Eitners
kleine Irrtümer betreffend die Exemplare in Rostock und
London sind hier berichtigt. Wo möglich sind die Angaben
nach den verschiedenen Bibliothekskatalogen oder nach den
Exemplaren selbst bestätigt. Die zum Neudruck benutzten
Exemplare sind in jedem Fall die erstgenannten.

*) Solche Reime auf die verschiedenen Stimmen finden sich

auch auf den Titelblättern von Berg und Neubers 68 Liedern
(Mh. f. Mg. 11, 205) und von Schmeltzels Quodlibet 1544.
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dab Titel wie bei der ersten Ausgabe, darauf Register,

130 Lieder. Bogen AA— RR, aa— rr, A— R.

Angebunden an dieses, das einzige bekannte Exemplar der

zweiten Ausgabe, ist eine wunderbar sauber ausgeführte farbige

Zeichnung, ein Scherzlied. Auf den Musiklinien stehen statt

Noten, Pausen u. s. w. Trink- und Küchengeschirr, Wecke,

Würste, Würfel und Karten immer der Form der betreffenden

Noten und Zeichen möglichst genau angepafst (Abbildung und

Entzifferung in Richters Katalog S. 85). Weiter 73 Lieder

um 1558 abgeschrieben, meist französisch, italienisch oder

lateinisch und nur mit dem Anfang des Textes. Von deutschen

Liedern gibt es : Nr. 1 Vergangen ist mir glück vnd heil 3 Str.,

Nr. 2 Beclag dich nit so hertzeklich 3 Str., Nr. 3 f Ach hilff

mich Leyd, Nr. 31 Die Schlacht in kürtz (ohne Text), Nr. 34

t So trincken wir alle, Nr. 45 f Susanna, Nr. 63 f Ich schwing

min hörn, Nr. 68 f nie noch nimer, Nr. 69 f werder mundt,

Nr. 71 Ich stee leicht ab von soliicher hab 3 Str., Nr. 72

Bewar mich herr. (Die mit f bezeichneten bringen nur den

Anfang des Textes.)

C. Dritte Ausgabe 1549 (Königliche Bibliothek Berlin,

Musik F. 440, auch im Britischen Museum (tdab) und in der

Breslauer Stadtbibliothek (t) vorhanden.

t Titel in Rot- und Schwarzdruck: — Ein aufsbund

schöner Teutscher Liedlein
|
zu singen

|
vnd auff allerley

Instrument
|
zugebrauchen

|
sonderlich aufserlesen. Tenor,

des ersten Teyls (darauf der Reim s. unten S. 1). Ge-

drückt zu Nürmberck, durch Johann vom Berg Vnd Virich

Newber M. D. XLIX. Darauf Register, Vorwort, 130 Lieder

(Nr. 34 verändert). 20 Bogen a— r.

d Titel in Schwarzdruck: — Discantus des aufsbunds

schöner Teutscher Liedlein, zu singen, vnd auff allerley In-

strument zugebrauchen, sonderlich aufserlesen (darauf der

Reim s. oben S. XIII). Nürmberg M. D. XLIX. Register,

Lieder. Bogen AA— RR.

a Titel in Schwarzdruck wie d, mit Ausnahme des

Wortes „Instrumenten". Reim s. oben S. XIII: hier lautet er

„lernet mich". Register, Lieder. Bogen aa— rr.
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b Titel in Schwarzdruck : Bassus Defs aufszugs schöner

alter, vnd newer Teutscher Liedlein. (Eeim s. oben S. XIII.)

Nürmberg M. D. XLIX. Register, Lieder. Bogen A— R.

D. Vierte Ausgabe 1552 (Grofsherzoglich Hessische

Hofbibliothek Darmstadt 2456 dab; Kgl. Bibl. Berlin F. 450 t;

auch in Augsburg und Wolfenbüttel (dab) vorhanden.

t Titel in Eot- und Schwarzdruck wie 1549, aber nach

Des Ersten Theyls „Von Newem widerumb vbersehen vnd

gebessert" und datum 1552. Darauf Register, Vorwort,

130 Lieder (Nr. 34 und 119 wie in der zweiten Ausgabe).

Bogen a— r. Am Schlufs: — Gedruckt zu Nürmberg, durch

Johann vom berg, vnd Virich Newber M. D. LH.

dab Titel, mit Ausnahme des Datums, wie bei der

dritten Ausgabe, die Register stehen vor den Liedern,

Bogen AA—RR, aa— rr, A— R.

E. Fünfte Ausgabe 1560— 1561 (Bibliothek des

Gymnasiums Heilbronn XX 1 ; auch in Rostock, München

und der Tenor im Erkschen Nachlafs, Kgl. Hochschule für

Musik Berlin).

t Titel in Rot- und Schwarzdruck: — Ein aufsbund

schöner Teutscher Liedlein zu singen, vnd auflf allerley In-

strument, zugebrauchen, sonderlich aufserlesen. Tenor. Des

ersten Teils. ^ Von newem widerumb vbersehen, vnd gebessert

(darauf der Reim s. unten S. 1). Gedruckt zu Nürnberg,

durch Johann vom Berg, Vnd Ulrich Newber M. D. LX.

Register, erweitertes Vorwort. 130 Lieder: an Stelle von

Nr. 34 und 119 der ersten Auflage sind andere Lieder.

20 Bogen a— r. Am Schlüsse steht die Jahreszahl 1561, in

den anderen Stimmheften steht 1561 sowohl vorn als hinten.

dab Titel: Discantus (Altus, Bassus) Des Aufsbunds

schöner TeutscherLiedlein zu singen, vnd auffallerley Instrument

zugebrauchen, sonderlich aufserlesen. (Reim s. oben S. XIII.)

Nürnberg M. D. LXI. Register, Lieder. Bogen AA— RR.

Von den Ausgaben des ersten Teils schliefst sich C bei

weitem am engsten A an; B dagegen bringt Änderungen,

die sich meist in D und E wiederholen. Einen vollständigen

Text bietet überall nur der Tenor, die anderen Stimmhefte

bringen von jedem Liede nur die erste Strophe.
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II.

A. Erste Ausgabe 1540 (Universitätsbibliothek Jena,

Signatur El. Music, q. 12 a— d; auch in Zwickau, Göttingen,

München dab).

t Titel s. unten S. 79, in Schwarzdruck. Vorwort,

Register. 71 Lieder. 13 Bogen a— n.

dab Titelblätter der anderen Stimmhefte tragen nur

die grofsen Zierbuchstaben DAB, darauf Register und Lieder.

Bogen dl3 AA— NN, al4 aa— oo, b 13 A— N. Im ganzen

bieten alle Stimmhefte gleich vollständige oder unvollständige

Texte, nur in wenigen Fällen enthält der Tenor mehr Strophen,

in einem Fall der Alt.

B. Zweite Ausgabe 1549 (Königliche Bibliothek

Berlin F. 440; auch in Breslau vorhanden und der Discant

im Britischen Museum). Titel in Schwarzdruck.

t Der ander Teyl des aufsbunds kurtzweyliger frischer

Teudtscher Liedlein, zu singen sehr lustig, mit etlichen Newen
Liedlein gemehret. Tenor. Nürmberg 1549. Darauf Vorwort,

Register, 78 Lieder, Bogen a— o.

dab Discantus (resp. Altus, Bassus) Des andern theyls,

viler kurtzweyliger frischer Teutscher Liedlein, zu singen

sehr lustig, mit etlichen Newen Liedlein gemehret. (Daraut

die Reime s. oben S. XIIL) Nürmberg 1549. Darauf Register,

Lieder, Bogen AA— 00, aa— pp, A— 0. Am Schlüsse des

Discants allein: — Gedruckt zu Nürmberg, durch Johann

vom berg, vnnd Virich Newber, wonhafft auflf dem zwolfif

brüder platz.

C. Dritte Ausgabe 1553 (Gymnasium Heilbronn

XX 4— XXIII 4; auch in Augsburg, Rostock, Wolfenbüttel

dab, Darmstadt dab, Berlin t, Breslau t vorhanden).

t Titel Des andern theyls, viler kurtzweyliger, frischer

Teutscher Liedlein, zu singen sehr lüstig, mit etlichen

Newen Liedlein gemehret. Tenor. Nürmberg M. D. LIII.

Vorwort genau nach der ersten Ausgabe. Register, Lieder,

14 Bogen a— o.

dab Titel wie t oben, mit Hinzufügung der Reime

(s. oben S. XIII). Auch wird die Stimmbezeichnung in der
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ersten Zeile gedruckt statt unten. Bogen dl4 AA— 00,
al5 aa— pp, bl4 A— 0.

D. Vierte Ausgabe 1565 (Aus dem Erkschen

Nachlafs in der königliclien Hochschule für Musik Berlin,

nur Tenor vorhanden).

Titel: Des andern theyls, viler kurtzweyliger, frischer

Teutscher Liedlein, zu singen sehr lustig, mit etlichen newen
Liedlein gemehret. Tenor. Nürnberg M. D. LXV. Vorwort

datiert 1540, Register. 78 Lieder auf Bogen a— o.

Handschriftlich ergänzt ist Nr. 31 prima pars. Diese

Ausgabe soll auch in München vorhanden sein, meine An-

frage dort war vergeblich. Eitners Angabe in seinem Quellen-

lexikon, dafs sie auch in Rostock sei, ist ein Irrtum.

In dem zweiten Teil folgen die Stimmhefte einander

ohne bedeutende Änderungen, aber die zweite und folgende

Ausgaben sind durch sieben Lieder vermehrt.

III.

A. Erste Ausgabe 1549 (Königliche Bibliothek Berlin,

Signatur F. 440; Britisches Museum, die letzten 6 Seiten im

Tenor handschriftlich ergänzt).

t Titel siehe unten S. 109, in Schwarzdruck. Vorwort,

80 Lieder, Bogen a— s. Tenor bietet vollständigen Text

(nur nicht zu Nr. 60), die anderen Stimmhefte nur die erste

Strophe von jedem Lied. Register nur bei b.

dab Des dritten teyls, viler schöner Teutscher (d

Teutchser) Liedlein, zu singen, vnd auff allerley Instrumenten

zugebrauchen, sonderlich aufserlesen (darauf die Reime siehe

oben S. XIII. Varianten : a drumb lernet, b der komme).

da enthalten nur Lieder, Bogen A— L, aa— 11.

b 79 Lieder, Bogen AA— LL, darauf Register und

Nachwort.

B. Zweite Ausgabe 1552 (t Kgl. Bibliothek Berlin,

Signatur F. 450; dab Grofsherzoglich Hessische Hofbibliothek

Darmstadt, Signatur 2456; Augsburg, Heilbronn vollständig,

Wolfenbüttel dab, Breslau t, Kgl. Hochschule für Musik Berlin t).

t Titel genau wie dritte Ausgabe mit Ausnahme des

Datums. Das Vorwort, wenig abweichend von 1549, stimmt

b
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ganz mit dem von 1563. Register, SO Lieder, Bogen a— s.

Am Schlnfs: — Gedruckt zu Nürnberg, durch Johann vom
berg, vnnd Virich Neuber M. D. LH.

dab Titel genau wie 1563 mit Ausnahme des Datums.

Darauf Register, SO Lieder, Bogen AA — .MM, aa— mm, A— L.

Die Schlufsbemerkung fehlt in a.

C. Dritte Ausgabe 15G3 (Grofsherzogliche Uni-

versitätsbibliothek Rostock i. M., Signatur 4. 7, Musica 21,

ein wunderbar sauberes und schön erhaltenes Exemplar,

war sogar stellenweise nicht aufgeschnitten! München tdab,

Berlin t).

t Titel: Der dritte teil, schöner, lieblicher, Teutscher,

Liedlein, nicht allein zu singen, sonder auch auff allerley

Instrumenten zu brauchen, sehr dienstlich, aufserlesen, vber-

sehen vnd gebessert. Tenor. Niirmberg M.D.LXIIL Schwarz-

druck. Vorwort datiert 1551. Register, SO Lieder, Bogen a— s.

Am Sehlufs: — Gedruckt zu Nürnberg, durch Johann vom
Berg, vnd Virich Newber M. D. LXIIL

dab Des dritten teyls, viler schöner Teutscher Liedlein,

zu singen, vnd auff allerley Instrumenten zugebrauchen, sonder-

lich aufserlesen (darauf die Reime). Nürnberg M. D. LXIIL

Register, 80 Lieder. Am Sehlufs db: — Gedruckt zu Nürn-

berg, durch Johann vom Berg, vnd Vlrich Newber M.D.LXIII

(das bei Alt fehlt). Bogen AA— MM, aa— mm, A— L.

Der Text der zweiten Ausgabe ist wesentlich verbessert,

die dritte folgt ihr ohne bedeutende Änderungen. Stellung

der Lieder 17— 20 ist vertauscht, so wie die Strophen-

ordnung in 40. Zu 41 und 72 kommen mehr Strophen, zu 32

weniger. 20 erscheint vier- statt dreistimmig. Ein Teil des

Textes zu 11 und der ganze Text zu 53 wird geändert und

21 ausgelassen. Auch das Vorwort wird geglättet und ver-

einfacht, ohne dafs der Sinn wesentliche Änderungen leidet.

IT.

1556 einzige Ausgabe des 4. Teils (Bibliothek

des Gymnasiums zu Heilbronn XXII 4

—

XXIII 4; München,

Rostock, Darmstadt dab, Breslau t, Berlin t, Kgl. Hochschule

für Musik Berlin t).

t Titel s. unten S. 167, in Schwarzdruck ausgeführt.
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dal) Discantus (resp. Altus, Bassus) Des Vierten

theyls
I

schöner
|
frolicher

|
frischer

|
alter

|
vnd newer Tentscher

Liedlein mit vier stimmen
|
u. s. w. wie der Titel zu V, dab. Im

Tenor darauf das Vorwort, das bei dab fehlt. Bogen 1 10

a— kk (druckfehler für k), d9 AA— II, aS aa— hh, b8
A— H. Sämtliche Register vollkommen gleich, weshalb die

dem Alt eigentümliche Fuga „Trag hier her" (S. 18S) nicht

eingetragen ist.

V.

1556 einzige Ausgabe des 5. Teils (Bibliothek

des Gymnasiums zu Heilbronn XX 5— XXIV 5; München,

Darmstadt dab, Rostock tab, Berlin tv, Breslau t).

t Titel s. unten S. 1S9, die ersten 3 Zeilen, das "Wort

„Tenor" und das Datum in Rotdruck.

daby Discantus (resp. Altus, Bassus, Vagans)
Des Fünfften theils

|
schöner

]
frolicher

|
frischer

|
alter

|
vnd

newer Teutscher Liedlein mit fünff stimmen
|
nicht allein zu

singen |
sonder auch auflf allen Instrumenten zu brauchen

|

bequem
i

vnd aufserlesen. Nürnberg M. D. LVI. Sämtlich in

Schwarzdruck ausgeführt. Im Tenor folgt darauf das Vor-

wort, das bei den anderen Stimmheften fehlt. Bogen

tlOa— k, dUAA— 00, Al5aa— pp, bl3A— N, vl3

Aa— Nn. Jedes Stimmheft hat ein Register, und obschon

für einige Lieder (Nr. 4, 22, 39, 40) die ersten Zeilen bei

jedem Stimmheft nicht gleich bleiben, dient der Satz des

Tenor-Registers für die anderen Hefte. Leider bietet selbst

der Tenor keinen vollständigen Text.

Der Text unseres Neudrucks folgt durchweg dem Tenor

der ersten Ausgaben. Druckfehler des Originaltextes sind

verbessert und im Apparat angezeigt, Druckfehler der anderen

Stimmhefte und Ausgaben mufsten des Raumes wegen un-

berücksichtigt bleiben. Orthographisches wird in den Lesarten

nicht in Acht genommen so wie dialektische Abweichungen

eines und desselben Wortes (wie nit, nicht; megdlein, meydlin),

ausgenommen die Fälle, wo solche Abweichungen das Metrum

b*
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beeinflussen. Die Numerierung der Strophen, die im Original

nicht zu finden ist, habe ich bequemlichkeitshalber durch-

geführt. Die Virgnlae des Originals beziehen sich nicht auf

Interpunktion, sondern auf die Einteilung der auch dort fort-

laufend gedruckten Zeilen; sie sind aber ganz und gar un-

zuverlässig, weswegen ich sie aufser Acht gelassen und den

Binnenreim durch w, den Versschlufs durch Spatien bezeichnet

habe. Die Interpunktion ist von mir; Förster wendet keine

an und ich habe sie auch möglichst sparsam gebraucht, sonst

hätte der Leser kein klares Bild von der Verseinteilung be-

kommen. Sie beschränkt sich also fast durchweg auf Punkt,

Ausrufzeichen, Fragezeichen und Anführungszeichen. Die

Einzelregister der Bände sind durch ein vollständiges Register

der ganzen Sammlung ersetzt. In den Anmerkungen habe

ich das Zeichen f in den Fällen gebraucht, wo die erwähnte

Quelle keinen vollständigen Text bietet, sondern etwa nur

die erste Zeile des betreffenden Liedes.

Vor Gebrauch des Textes sind folgende Druckfehler
zu berichtigen : S. 1 1 : I, 7, 1 (Anfang) lies SIc^ statt ?(ber; —
S. 91: II, 27 Zeile 1 lies 3cö feg ahm-; — S. 127: III, 21, 1

(Anfang) lies ^n frcuben statt ^v frcubcn.

Zum Schlufs habe ich die wohltuende Pflicht meinen

Dank auszusprechen für die freundliche Unterstützung, die

ich bei dieser Arbeit genossen habe. Sehr oft in den An-

merkungen habe ich Prof. Boltes Namen nennen müssen, aber

alle Hilfe, die er mir erwiesen mit Rat, mit Übergabe seines

eigenen Materials, seiner Bücher, läfst sich nicht so leicht

zeigen. Herrn Dr. Kopp verdanke ich wertvolle Mitteilungen

über die Akrosticha, und der Verwaltung der Königlichen

Bibliothek in Berlin, besonders Herrn Dr. Kopfermann der

Musikalienabteilung fühle ich mich verpflichtet. Herr Prof.

W. Rösch in Heilbronn gab mir freundliche Auskunft. Allen

diesen wie auch meinem verehrten Lehrer Prof. W. Braune,

ohne dessen Ermunterung die Arbeit nie angefangen worden

wäre, spreche ich meinen herzlichsten Dank aus.

London, August 1902.

M. Elizabeth Marriage.
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[Es folgt hier:

Register der liedlein des ersten teyls.]



sin alte lieB^aber ber eblen SIRuftc. ®. gorfleru^.

/gf;® fein in etli(^en jaren, önter onberm gefang
lir fo bi^er getrudt, mancherlei Seutfc^e Sieberbud^Iin
^"^ au^gangen, rt)ie aber bie gunt teil feinb, gib i(^§

benen, fo auff bem gefang ein üerftanbt J)aben, gubebencfen.

S)antit i(i) aber bi(er bud)(in ünb lieber öberfiaben föer,

]§ob id) nur für niic^ felbä gegenn)ertigen fleinen au^pg
2:eutf(^er ßieblin, oHentfialb lange geit f)er gufamen ge^»

tragen. SBienjoI mic^ aber öil guter freunb, önb Iiebf)aber

ber eblen SJiufic, foldie Sieblin in trucf gu geben gebeten,

jDeId)§ ic^ mit^ offt önb hiä genjibert, ünb ah gef(f)Iagen,

brfac^, bien^eil folcf) liebtin gum nietjften teil etwa^ alt,

borumb fie bann bet) öifen (iik md)t ob fic gut, fonber

ob fie nett) fein fragen) mochten gering gead)t werben,

§)ebo(^ ijah ic^ jnen foId)§ Ic^tlic^ nit fonnen abfc^Iagen,

©rftlic^ barumb, bg ber alten red)ten Seutfc^en (Iom|}oniften

Iteblin, fo f(^ier (ttjann id)§ fagen borfft, nacE) taut be§

f|3ric^tt)ort§) norf) am beften fein, fam|5t iren SJJeiftern,

tt)eld)e jum meiften t^eil mit ber SD^ufic aufferlogen, ^ bmb*
gangen, ünb ir leben bamit befc^Ioffen, gan^ ünb gar üer««

geffen, SSnb bargegen an ir ftatt, üil üngereumbter nett)er

©ompofition gebraui^t ttjerben. 3um anbern, bos ic^ bife

e{)rü(^e ünb liebliche fünft, bet) ben fc^Iec^ten 2JJufici§, fo

ntd)t attgeit gerüft, foftti^ 9}?uteten, ^fatmen, ober ber

gleichen funftftücf anfingen, möc^t mit bifen fc^Iec^ten Sieblin

^elffen erfialten ünb fürbern, Sonberlic^ bietoeil belj aUen

froiii^feiten ünb fur|tt)eilen gebreud^Iic^, frifd^e Seutft^e

lieber gufingen, ober auff ben Snftrumenten guüben, burc^

tüe((f)§ bann üit unnü|e§ gefc^npe^, §utrincfen, ünb anbere

lofter üert)inbert tt)erben, tt^ie iä) bann offt ünb birf üon

einem tt)emren man get)ört, ba§ er unter allen fur|ireilen,

bomit man bie ge^t guuertreiben fürtet, fein ©otlid^er,

el)rli(^er ünb fc^onere npift, bann bie ebel 3Jiufic, SSrfoc^,

1) auffgeäogen Ct.

1*



ha§ aU onbre !ur|h)eil, aU \pidtn, fed^ten, fpringen, ober

f)ieffen lüie fie tuoltcn, ha ^in geridit, ha§> t)eber tiermeint

bem anbern öor 311 fein, ober anjugerainnen, 2)arumb fic^

bann ein t)egli(^er befleißt, bcncn, bamit er fur|tceilet,

guBeforttieilen, au§ bem bann mand) tinrat^ enlftünt. Slber

bie Tln'ik ijat nid)t§ anber§ fürIjaknS, bann ba§ [ie mit

allem flei^ bie einigfeit bcr ftimmen i)ilfft er{)alten, önb

aKer mi^t)ellnng meret, luie bann ein t)egti(^er rechter

9)ln[icu§ befennen tüirt. @§ ift entlid) mein meinung ge^»

ttieft, allein fd)Ied^te, alte, gute 3:eutf(^e Sieblin, fo gu

fingen önb alTerlet) ^nftrumenten fer tüglirf), mir 5uf)auff

gutragen, t)inban gefegt olle groffe üermeinte fünft, fo etlic^

in frf)Ie(^ten Sieblin, miber all Sieberifdie art furfien tinb

önb fürgeben, fo bod) tiil mer bie einfeltig lieblic^feit (ba§

Ijod^ft inn gefang) folt gefud^t merben, ^li) mein aber nit

bie einfalt ber anfangenben ©c^üIer, bann bie gar gu

fd^Ied^t ift tinb gu einfeltig, SlucE) i)ab iä) allein mit

tiieren, tinb ni(i)t mer ftimmen, önb allein Seutfdie Sieblin,

tinb nic^t bergleicEien ßt)imera^, toie bi^f)er jum teil ge*

fc^eiien, on aüen flei^ pfamen geflaubt. ®a§ aber tiil

Sieblein i)ierin in etlichen noten, anberft bann bi^^er

getrucEt, ober tiilleid)t ire et)gne SJJe^fter gefegt tinb gemacht

loben, ift nic^t n^unber, tirfac^, ba§ bie ©jemplaria, barau§

td^§ l^in tinb ttjiber gefdiriben, fer falfd^ gemefen, ta^ iä)

mi6) anä) offt tiermunbert, tinb jum bicfermal gelacht,

beren fo fold^en falfd^en gefang, für geredet ai^teten, tinb

fungen. j)erl)alb ic^§ bann mand^§ mal (bamit fie gerecl)t

teeren) f)ob muffen enbern. 2)a§ auc^ ber rerf)t X^it nic^t

in allen Sieblin tior^onben, fan id) nit für, bann id^ mol

niei^, mie groffen flei§ iä) lange jeit gehabt, ha§ ic^ bie

reiften tejt ber Sieblin befommen mod)t, f)at aber nic^t

fein motten.

©iemeil mir aber nid^t ber Steyt, fonber ber ©om»-

pofition falben, bie Sieblin in trud gegeben, f)aben mir

in bie Sieblein, barunter mir fein tejt gefiabt (bamit fie

nid^t on teyt meren) anbere tcft gemocht, SBiemol mir auc^

etlid^ tejt mit fleis, al§ bie faft fer tingereumbt gemeft,

i)inmeg get^on, tinb anbere barfür gemad^t, welc^§, bie»

meil§ fein tobtfünb ift, oc^ten mir, man merbt^ ön§ nid)t



öerorgeit. ©anitt auc^ öit anfttnintenS bnb t)m6it)enben§

öermitten Uih (^nnova\i§ wo mon bie Stcblein auff ^U"
ftrumentcn BraiK^cn untrb) tiahm \viv§ olfo giitrucfen ber^

orbnet. Söitt {)tcmit fold) Sieblein einem ijcgiirfien fo bie

ebel bnb lieblich Wn'ik lieb f)at, befolgen ^obcn, tnb Wo
Wiv bg f|)üren, füllen fur|Iicf) einer onbern art, fct)6ne

Seutfd^e Sieblein, önb ttwa§ beffer^ ^ernarf) öolgen.

Yorwort zu der vierten und fünften Ausgabe.

2ln aüe ©inger, ünb ber (gblen

9}?ufi(fen liefiaber. @. gorfterul.i

£^?licimtliä)tx lieber ©tnger, bnb ber ®blen aJluficEen Iieb=

Jj :^aber, ®§ fein in etlichen jarcn Dnter anbern gcfengen,
'"^^

fo biper gebrucft toorbcn, mand^erlel) Xcitbfd^e ßteber»

böcblein burc^ ben brnd auc^ aufegangcn, n:)ie aber bie jum tJieil

fetnb, iril id) benen, fo be§ gefangcS ein öerftanb l^aben, 3U be=

bendfen geben, ®amit id) aber öüer önb mancberici) 2ieberbud)Iein

mfid^t ober:^aben fein, ^ab iä) mir an^ foldjen bnb anbern,

aUcntfialben lange ge^t ber ein furzen aufegug, frifdier mib lieb=

lid^er 2;eubfdKr lieblein, fo sn fingen önb anff aHerle^ 3"=

flrumenten jn brandien febr bienfllicb 3ufam getragen, Wtlä)

nacbmal§ öil gnt freunb unb (SiMincr begerl, trnb mid) gebeten,

fDl($e ancb onbrer ber 2)hificfen liebbaber burd] ben brndE mit

gutbeilen, tr)ien}Dl iä) aber micb foId)§ äum bidern mal gutbun

getoibert, bnb jnen abgefd)(agcn, 3"i'oi^ ^'^^% bicnicil foId)e Iieb=

lein 3um mei)ften teil ettoaS alt, berbalb fie bann bei) öilen (bie

nit ad^ten, ob fie gut, fonber ob fie nem fein, alte seit fragen)

mßdöten gering gcac^t icerben. @o ^ab \ä) bodö foldö§ jnen

le^lid^ nit m6gen bnb fünben abfdblagen, nit allein bamit folc^e

alte Steutfd^e lieblein (fo bod) nocb, loann td}£i fagen b&rfft,

fcbier bie beften fein, fampt jren 2)tetftcrn, meldje mit ber JJiufttf

auffer^ogen, bmbgangen, bnb jr leben bamit befi^loffen b^ben,

nit gan^ önb gar bergeffen, bnb an ir ftat nit öil öngcreumbter

nemer ©ompDfitioneS, bie bocb gar fein recbte S^eubfdie lieberifdbe

Rotdruck.
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arl f)dbtn, geBraud^t inurben. <£onber bj id^ aitdö mit fold&en

fd^Iec^ten Iteblem, bie f(f)6ii bnb lieblich fünft ber 2)hiftc, ioeld^e

bei) ben alten e^rlic^, Imb in groffen tourben gcl)alten, (ie^unb

bei) ben fd^Iec^ten fingern, fo nit attöeit f&ftlic^c 9)cutcten, $falmen,

ober bergleicftcn funftftiicfcn s" fingen geröft) mW^tc crl)a[ten

tinb fürbern. 3n fonber'^eit bietoeil bei) allen fri3ligfeiten bnb

fur^tüeilen, frifc^e gute 2;eubfc^e lieber gu fingen, ober auff ben

Snftrumenten äu braucficn gebreucftücö, Surc^ melcftS benn üil

ünnüge§ geid}toe^, fetDijcf) ünb önfletigS gutrincfcn, barsu gendifcf),

bnb :^aberifc^ fpüen, ünb anbere lafier mfc^te üer^^inbcrt icerben,

ttiic icf) benn offt ünb birf üon einem treflicqen tfietoren man
ge:^&rt i)abt, alfe er faget, ba§ tmter allen fur^lneilen, bamit

man bie jeit äuuertreiben ffirtiet, er fein ©t'^ttlicbere, efirlicbere,

ünb fc^6nere fur^toeil tüöfle, benn bie licblicben aJiufid, örfac^,

ba^ äffe anbere fur^toeile, al§ fpieten, fechten, ringen, fpringen,

ober f)ieffen mie fie toolten, baf)in gerieft Jreren, ba§) ein

tjtbex iid) nur auff§ befte befiteffe, bamit er bem, mit lnerd}en

er folc) lör^toet)! übet mbd)t bberligen, angetoinnen, önb 5u=

befori^eilen, barauß benn mancher onrfiat, jancf önnb tiaber

entfpringe. Sie Tlui'id aber §et nichts anber§ für^aben, benn

ba§ fie gebed^te toie fie nur bie einigfeit ber ftimmen mit

allem fleife m&($te erlialten, ünb alter mi^etlung teeren, toie

benn ein tieglic^er öerftenbiger 2)hificu§ mufe bnb mirbt be=

lennen. @§ ift auc^ enbtlic^ mein meinung, bnnb füri^aben

getoefen, allein gute fd)[ec^te toollautenbe Sompofitione» (^inban

gefegt alle Dermeinbtc fünft, fo etliche in fc^lectiten lieblen

toiber alte lieberifc^e art fuc^cn, ünb fürgeben, Seßgleicften

aud^ allein mit ßier, ünb nicbt me^r ftimmen, bar§u auc^

allein 2;eubtfc^e liebfein, bnb nit bergleii^en ß^imeraS, toie

bifei^er 3um bicfernmal bef($eben) pfammen jutragen. ®a§
aber bil lieblein i^ierein in etlichen ^ottn bnb toorten anberft,

benn biB^er getrucft, ober bon jren etjgnen 2}fel}fteren gefeöt,

ünb gemacfit ttorben, ift nit tounber, benn bie ejemplaria,

barauB icb folc^e lieblcin ^in ünb toiber gefc^rieben, mancf)§mal

fer falfcf) gejoefen, bg ic^ aucft sum bicfer mal bereu gelacht,

fo foI(f)e falfc^e lieblein für rechte gefungen, ünb nit gemerdEt

l^aben, berf)alb id^§ benn bamit fie nit falfcf) ttieren, offt inn

9ioten ünb m5rter ber rf)eim falben ^ab muffen enbem, tüielool

ic^ and) ciüd) tejt, bicttieil fie fe^r üngeret)mbt getoefen, mit



f(et§ l^intoeg gef^art, bnb an jr fiat anhexe baninter gefefet 'i)ab,

mlä)^ man berat mir, (fioff td^) nit tcerb bcrargen, ®amtt aber

aud^ bil anflimmen§ bnb ömbtüenbenS, äiiuor au^, tDo man
foldö Iteblein auff ben 3"ftntmenten gu braud^en fürl^et, öer*

mitten blib, l^aben tt)ir§ alfo nadö einanber jn fc^en bnb sn

Irucfen öerorbnet, Sßil ^iemit fold^e tieblein, einem ijeglid^en, ber

bie ebcl bnb lieblt^ Tln\xd lieb l)at, alfo befclljcn i^aben, 3So

toir al§ bann foId^S fpüren, fo fol ber üierb tljct)!, önb ettcag

beffer§, mit ber aeit l^ernadö folgen.

®atum Jlörmberg ben 12 ®ecembrt§ 1551.

»
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1. ]Tl^c§ aU mic^ felBft ^erjlieb allein^ iä) tüorlid^

ä' mein in redetet treiü^ mein lieb ttjirt nem
gen bir al tag^ barumb' icf) nit mag ucrgeffen bein^

bo§ ^er^e mein fol bnb tüil fte^ bein e^gen fein.

2. S)id^ al§ micE) feI6§ o Iioc^fler ^ort^ Bebarff nit tüort

i(^ nit üerla^"" ba^ mir on ma§ bein tneiblid^ el^r^

t)e lenger t)e me^r gefatten tiiut"" o ebet§ blut für

bid^ ncmm iä) niti Set)fer§ gut.

3. 55i(f) al§ mic^ feI6§ fcfion tt)eiblein"^ rein^ loiH Heben

fein für alle§ golb^ bin ic^ bir {)oIb auff bifer erb^

fein gröffer ttjerb ic^ ac^t ünb ijalt^ faum bein geftolt

im ganzen reic^ Wirt funben bolt.

n. (Sraömu§ Sapiciba.

1. 513e mic^ erfreut ift loben» tüerb für aUe^ fo

aJ t(^ t)e gefad) ^ein ftunb berget jr trirb begert

ju meinem luft in aller iadj 2öann fie ift fd^on^ gc«»

tretüer ort fo lieblid) luftig^ önb fo ^art freunbtic^erl

nie geboren rtiarb ic^ grü^ bic fein^ oon njegen mein

in jrem grünen rorfelein.

2. 9teb felber ^er^ toa§ bundet bic^ ift fie nit fiod^

gu rümen mir? ^a morlic^en e5 buncfet micf) fie ift

begabt mit aller aller ^ gir. ^()r glatter leib lüei^ ai§

ber f(^ne ombgreiflid^ rein onb luftig fer ir lieb ic^

oller trett) geftee Don berb bnb fc^ein."' @ott grü^

bie fein in trem grünen rodetein.

3. Qä) fd^Iaff idq waä) fo ift fie bie fo guec^ft mir

an meim ^er|en (eit töte offt im träum bmbfal ic^ fie

fd^mud fie bnb brudi ju t)eber geit ©o lüefin id)

bann id^ fd^meb embor n)i[I fie fo ift mein gtüc! guuor

aU id) bert)off in bifem iar freit) id) mid^ bein-"

fd^6n§ böcEelein in beinern grünen rocfelein.

1) brumb D. 2) toeiBItc^ Dt, Et. ^) fc^on Dt.

*) luftig Dda. ^) fehlt Bt, Dt, Et.
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III. ßaur. Semlin.

1. ^-C§ ift ein frog"' ünb groffe !tag tvk^ gelt fomm i

^ au§ bem lanbe ©old^^ frage ^ (o^^ barff nit

öit glo^ mann gibt§ bmb fetben gmanbe. ^er hielte

bradit^ ift über madjt^ bie boffart 6rid)t t)er füre

ein t)eber njil^ on ma^ bnb gil ft(^ üeiben über büre

rein tretten über quire.

2. ^er |3aur rein trit^ ein ftoI|en fc^rit ift fleibt

bem burger gleirfje ^ein juppen mer~" n)ill tragen er

bk ^auren feinb ju xddjz. S)er bürger rt)il^ nit geben

dil beuor bem eblen ftanbe er fleibet fid)-^ bie fein

!öftli(^ in famat fet)bin glüanbe e§ ift ein fpot önb

fdianbe.

3. S)er ©belman"' lüil fernen bran öerfleibt fidE) ober

bmaffe legt Juo§ er t)at" an fe^bin irat bie fron?

brangt auff ber ftraffe. Ser ©raff tt?it aucf)" bem dürften

nac^s lid) ünb bie feinen fctimuden nic|t tt)unber ift""

bo§ gett gebrift nieman iniH fid^ mer tuden barumb^
t{)ut ün§ armut truden.

Uli. @tej3l)anu§ 2Jta:^u.

1. Ml©^ ebel ift"" 5U bifcr frift fol abel§ onfunfft

^^'>^' n?iffen 2(ub tugent {)er^ fombt abel§ eer

rt)o einr fid) f)at gefliffen S)er tngent gro§"' mit jren

geno^ nad) eren ^at tf)un flreben ein foldien man""

^at mon nit tan"' ba ^inben ftan fd)ilt niapen önb pferb

geben eer gut bel^ feinem leben.

2. SBilt ©bei fein" nit öon ber gmein bein tugent

folft beWeifen S3iB eren üeft^ auff§ aller beft fo rt)irb

man bic^ aud^ greifen. 9fJac| iDei§t)et)t ftell" in öngefeU

wirb fie bid^ nimmer laffen gur grec^tigfeit" (fet)

ftet§ bereit)'" üertia^ bein ge^t in fpei^ önb trand ^alt

maffen t)ütff fd^ü^en lanb önb ftraffen.

1) fombt Adab, Dtda, E. ^) foltc^ Bdb, Ddb. ^) frag
et, Dtd, Etd. Ober nac^t Bb, Dt. ^) mdj BDE,
nauc§ A. «) drnmb B. ') ersetzt aus B.
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3. SSer ntt gro^ ad^t^ ber tüGt^^e^t mad^t ift önftug

in jein hingen 9it(^t beft önb grei^t^ ber ttjirbt öerfcfimed^t

ftirbt jm Ict)d^tIidE) mißlingen. SSer üBer hma^^ faufft

ift ein fra§ ber tüirbt frfienbtid^ öerac^tct. SEonn ber

gro§ ^err"' Stiejanber"' fein üater mer noc^ tüürb er ein

SBaur geod^tet' jein öntugent ha§ ntad^et.

V. Xijoma^ ©toller.

1. i'C^ bringt bo^er"" mit forg trnb gfer ein nett)e§^ jar^ b5 gan^ trnb gor burc^ feinen fal"^ ber-

!eren fol ber föelte^ lauft barumb fo fd£)au ein

^eber auff.

2. ®al er fein fad^"' in fiil önb gmod^ fo fugen

tf)ut" ba§ jm§ §u gut nit fpreiffen^ mag^ e§ ift am
tag ha^ ia bie fünft mt man f|3ri(f)t ge^et für bie

gfpunfl.

3. S)er^aI6en id^"" mid^ fid^ertid^ berfef)en mu^"^ ba^

mir fein pu§ burd^ feumung fem~" önb fpred§ einmal

in meinem ^er^ öntrem mirt offt beäalt mit fdfimer^.

VI. @. f^orfteruS.

1. /C9?tüedt §at mir"' ba§ l^er^ gu bir mein (Sott^ bein rtJort ber gnaben 2)a§ id^ nun mid^"'

fre^ la§4 auff bid^ n)er fon mir etiuag frfiaben. 233a§

fol ic^ mer"' öon ©ot beger^ fo er mein fünb t^ut

tragen barumb mit i(^" gar'' fid^erlid^ auff feine gut

mi(^ Ujagen.

2. Sieb fol mir fein^ ber gnaben fd^ein in ^efu

S^rift öerborgen 9Jun ad^t i6) m(i)t^ tt)a§ mir gebrid^t

n)i( {)infürt gar ni(i)t§ forgen. Senn al mein ^ort"

ftet in beim- »ort ba§ @ot fid^ gibt mir e^gen ad)

ba§ id^ funbt^ mit t)er^ önb munb meim @ott oil

bandE erzeigen.

1) gac^tet BD. ') so sonst; Text toelt.

ä) fprteffen E. *) 2;a§ ic^ nun frei) mtc^ lafe auf biä) Aab,
Bab, Cab, Dab, Ea. ^) Begem Ad, Bdb, Cd, Ddb, Edb.
^) gan(j dab in allen Ausgaben. ') bem Ct.
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3, (Sog lob bnb pvti^^ metn ^er| mit jTet§ bent

lieben ®ot mit freuben S;al er mi(^ fiat^ im gnaben

hat) t)on§ tcuffeB rcid^ gefi^eiben. @r fiat fein tüort^

be§ IiljmelS |3fort aii^ gnab bir eingetrudct önb bic^

fo fd^on" mit feinem fon nad^ allem Iu[t gejc^mucfet.

VII.

1. ^ Ser f)er|ig§ ^er|^ mein fc^mer| erfennen t^u^

^*^ id) J)ab tein rt)ü nod^ bir ftet mein öer»»

longen ift munber ni(^t" bein freunbttic^ g[ic^t t)at

mir mein ^er| gefangen.

2. SfJun bin td^ bir"' mit gir Don lier^en gneigt"" auff

meinen et)bt fol mir !ein liebre merben bann bu

allein^ merd mie ic^§ mein bu bift mein troft auff

erben.

3. 9^im an öon mir^ ju bir mein milligS i)er|^ on

oHen fc^er^ ^ah id^ mid^ bir ergeben fd^aff ünb

gebeut"' fein bienft midE) reföt bie meil id^ ^aii ha§

leben.

Vin. SuboutcuS (Senfl.

1. CXO id^ fier^üeb nun bon bir fdEieib"' bringt mir

ö^ gro§ Iet)b bid^ freunbtlid^ bilb §u meiben

2)a§ mad^t b^ iä) bein lieblid) geftalt"' fo nmnigfalt

gefe^en ^ah in freuben. ®e§ mid^ önb bi(^ |at offt

ergelt-' önb bodE) ^u Ie|t t^üt mir erft trauren mincfen

burc^ fd£)eiben§ not"" ^er^tib gib rat mein ^er^ mit

mir öerfincEen.

2. SBilt bu mit tremen fein aU it^"" mer mott bann

mid^ öon beiner Heb abferen? SSerfic^ bic^ aKe§ gut§

ju mir"" i<i) t)off gu bir bu werft mid^ nod§ gemeren.

Sd^ mil in ftiH bein mei^ önb berb"" für aU auff erb

mit tremer lieb bebencfen bein lieb öon art"" ift atfo

gart önb t^ut mid^ teglic^ frencEen.

3. 2a^ flaffcn atter menfc^en munb^ gib gil önb ftunb

e§ mirbt bid^ nit gerertien 2a^ bir gu lernen gen
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ntetn Ui^ t5ergt§ mein nit önb gib mir auff betn

treutnen 2a§ nur bet) bir fein mangel fein^ bu bi[t bie

mein ja bic icf) fron im fier^cn od} fd)eibcn§ ^tt)f

bu nimbft mir freub önb gibft mir tcgIicE) fd}mer|cn.

IX. @. ^orfteruS.

1. /jfJlSürf miberftet^ \va§ öngcfet tn^Ijer bermenbt^

vi/ bejcf)IieB bj cnbt mit reichem faH ba§ iä)

mic^ frelo jn taufent mal

2. 2Benbt ab bcn rad^^ üerleic^ gemacfi nad) fc^werem

laft^ mit freub t)nb troft bemittg barcin- ba§ mir

ein^matö hk fonncn f(f)ein.

3. 9lot fielt mid^ an^ meil iä) md) man bein |ülff

gemärt^ barbnrc^ erfpart mirb manche gctit fer ümb

ec3 micf) ber ünfal ret)t.

X.

1. QjSf) meiB ein p|)frf)e§ frcn^elein bg ' ligt mir in

'^ bem f)er|en mein aä^ ba§ id) folt^ mie gern

ic| mott nacf) luft mein§ |er|en gar freunbtlid^ mit

tr fd^er^en.

2. SBarlid^ in rechter Heb önb trem id) mid^^ teglii^

gen ir lieb ^eb gart fd^6nc§ bilb^ gan^ mie bu milt

bin bir mit bienft bereit hü^ glaub mir in ber morfje^t.

3. greunbtiidie tugentli^e fram gebend biemeil ic^

bir bertram mag e§ gefein^ fc^id bicb barein önb^

la^ bein tromren faren ic^ ml on§ iool bemaren.

^•(E

XL 3. S. SSlancfmfiller.«

@ fjat fein geftatt in irem gematt ergeig id)

mi(^^ önb (pxid) oh gteic^ jr finn ftienb-

1) fAal a in allen Ausgaben. ^) Bemtöig bretn BDE.
3) c^e C. *) bie Eb. ^) fehlt BDE. '0 ©• Sland=

müEer Bda, Dab; @eorg »landmüEcr Btb, Dt. '') ftönb

Dda; flenb Etb; ftenbt Dt.
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anberft ^in ünb ^od^ geridit^ ta§ fic^t mic^ gar nic^t^

an ic^ bleib jr tretrer öntertf)an,

2. 2Ber ir beger luie icE) bi^fier J)ab tretolid)

gmeinb" öereinbt tourb itiein gcband burc^ Itebe§

gtüang au^ gutem gmüt^ üerf)üt ort all arglift be§

traiü fie mir ju aller frift.

3. Qdt luünjrf) id) offt fjob al^et)! gf)offt gliid

tücrb fein gutift" ouct) fünft ju guter ftunb öon irem

munb ein frcunbtlii^ roort" önb fort oerfagen nit fo

lüürb i(f) otter forgen quit.

XII.

1. "^ 9^ bid^ auff erb"" fein freub fo merb bie mir
^A' bringt fruct)t"" aHein bein äudjt önb njeiblic^

gut"' mein tjer^ ünb gmüt, für aH bic6 grinb"' in liebe ^

erginb, gen bir fo gar ic^ bit mein freuntlic^g f. nim
toar.

2. '^aä) beiner gnab^ id^ mi(^ belab p ftreben fre^"'

lüieiüot barbet) laufft forg önb fdEimer^"' t^ebodE) mein

I)cr|, beinr gnaben mart^ ünb beiner gart fic| gan|

erget)t {)er|Iiebfte§ ^. füg ftat Dnb jc^t.

3. 3)Jit lieb beton"' mic^ eble fron bnb teit mit

mir"" bein tier^Iid) gir t)eimlid) in ftil"" ftett ift mein

toill^ bir 3 leiften trett)" emig on rein be§ foltu

bid^ mein ^. Oerfcljen üeftigflidE).

XIII.

1. iilllSin f)6d^fte gir"" id^ l^ab mxä) bir gan| etigen

2Jt^ ^toax^ ergeben gar bg niemanb^ menb""

bi§ auff mein enb barumb ^alt fiart"" t)er|tieb iä)

n)art ber gnaben bein benn i^ n:)ill t)e bein aigen fein.

2. ©ebencf bein el)b"" bnb legten bfd^eib bnb treme

bein"" bie bu gar fein mir freunbttid^ gabft"" ha mit

1) lieb Btdab, Dta Et. ^) Dt, Et, Text toilb. ^) Dt,

Text ir. *) niemanbS Bdab, Ddab, Edab.
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bu laBft ba§ l^er^e mein"' erI6§ ou^ pein, 'i)ait beft an

mir aU id) bann t^n t)ertrart)en bir.

3. §alt bid^ in ftiH^ bal ift mein ttJiH hti^ait be^

bir^ föal be^be toir öer[prorf)en ^an^ öertratt) nieman

öor§ flaffer§ ftid^^ folt ^üten bicE) fd^on jundfrara

fein i<^ tüil balb wiber 6e^ bir fein.

xini.

1. "^ Sf) ^6d)fte gir^ auff ai mein gir bnb ret^te

'^ lieb" fo äu bir t)eb t^ut mir mein gmüt er*

frenden^ toan ic^ ber geit" fo mir an leibt mein

f)er| befrendt" anä) fenlid) brengt gen^Iid) ti)u ge«»

bencfen. S)arumb id) mic^" in aller p'\lid)t gen bir

aB offt" ja f)et öerfiofft bnb gen|Itc() gmeint" ju bir

bereint in fteter trenj ju leben.

2. (ärft ift mein ^er^^ on aUen fdier^ bnb olle freub"'

mit fe^niid)3 le^b befrenrft bnb baft befeffen 2)ien)eil

id^ bein" mein f)er^ig ein mag firtcr mer" bet| trem

bnb eer gu feiner ftunb bergeffen. SSie offt njie bid"'

bein freunbtiicf) blicf ^olbfeliger fc^impff" on bngetimpff

on alle f(f)ulb^ in trewer I)ulb i)at mir mein ^er^

befeffen.

3. ^d) l^afft bnb |ang" in f)offnung lang id^ föerb*

erloft" bon bir getröft fünft fem id^ bmb mein leben S)u

bift allein" bie f)ülffe fiiiein mir geben mag" ee id^

berjag in Hoffnung tJiun^ icf) fd^iüeben. 'ää) juncffraro

gart" bi^ nit fo i)axt bem biener bein" ben fc^mer|en

mein, mit einem mort" o ^öc^fter §ort fonft mir

^er^Iiebe ftillen.

XV. @. ^orfteru§.

1. ViErgangen ift mir glurf bnb ^e^I bnb oUe freub

^ auff erben ©Ilenb bin id^ berlaffen gar mir

1) Komponist £aur. £emlin Dt. ») frenrfen Dtdab,

Etdab. *) Et; Text fentlic^. *) teer Dt, Et. ^) tf)U Et.
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mag nit beffer^ tcerben 16i| in ben tobt"' letb i(f) gro^

not fo iä) hid) lieb mu^ me^ben gejd^ic^t^ mir a6)^

tue ber fad) mu^ id) mid^ bein t)erief)en,3 gro^ leib

mirt mir gefcfie^en.

2, (grbormen tt)U id^ mid^ fo fiart ha^ himbt au|

S3ulerä l^ulbe S)ie midf) in angft önb nott ]§at brad^t

önb toiHigfliif) ha§ bulbe. SSmb bic^ allein" lerlUebfte

mein ift mir fein bürb fo fd^mere mx§ noii) fo bil"

id^ bennod^ njil in beinern bienft erfterben nad§

frembber lieb nit tt)erben.

3. S3mb ^ülff id^ rüff mein {)6d^fter ^ort er^or mein

fentli(^ flagen. fd^aff mir ^er^Iieb bein botfdiafft fdfiier

id§4 nm§ fünft tor Iet)b üergagen. 3)Jcin tranrig^ ^er|"

leibt groffen fc^mer^ mie fol id^§ übern)inbcn iä) forg

ha§ fd^ier" ber tobt mit mir mit ringen ömb ha§^ teben

tf)u mir bein trofte geben.

XVI. 5

1. Q(®^ M^^ gemagt"' ^er^ liebfte meibt^ au§ red^ter^ lieb önb tremen ^ö) bit ^alt öeft"' ma§ bu

mir ^eft gerebt fol bidf) nit retoen ^6) mit allein"'

bein e^gen fein fet) brauff hthaä^t' önb mot betrad^t

ha§ bu magft fein \a ftet§ bie aller liebfte mein.

2. @§ ift gar fein~" mo jr gmet) fein bieg red^t bnb

tremlid^ meinen S)ie fidE) aljetit"' in lieb önb leib in

fad^en gro§ önb fleinen SSertrogen raol"' mie ftet§ fein

fol gebend baran" la^ nid^t baruon mei^ all gu mal
id^ meinö ja gut ba§ me^ftu mol.

3. !5)rumb ^off id^ jmar"' öerfedE) midE)§ gar bu

merbeff midE) nid^t öerlaffen §ermiber id^" midt) bid^

öerf^jrid^ iä) t^u al§et)t ber maffen. Slllein foll ®ott"

nur burc§ ben tobt midE) bringen bon bir" glaub

1) Text Biffer. ^) gefc^acö Aa, Ca, Ea. ^) m--
gie^en Ctd. *) fehlt Bt, Dt, Et. ^) Komponist
@. t^orfteruS Btdab, Dtab, Etab. ^) lies magt das dennoch
in keinem Heft erscheint; Bd mein.
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fidler mir önb fünft fein not gu guter nad^t behjar

bid^ ®ot.

xvn.

1. "^glnigeS {)er|" la^ fein ein* fd^er^ tt)a§ ic^ offt

"-A- t^u on argen lift ber fetjncr ift in meinem
gmüt-" iDie wol id) Juüt önb bin entrüft^ niac^t al^

iia§ hü nit bct) mir bift.

2. ®Qn^ nad^t ünb tag"" ift fte^ mein !Iag atjeit önb

tt)eil bie ift mir t)axt gu oiler fart bu macf)ft mir

leib"" mit bem befc^eib gu aUer [ort luann bu nit

fumbft fo id^ bein wart.

3. 9?it minber iä)^ tüil ftetigftid^ ^infür önb für mii^

f)alten bein in tremem fc^ein, bir nliucg pleib^ für

ade lueib bu ^er^ig§ mein o moc^t id) alweg bc^

bir fein.

XVIII. SSoIffg. @reftnger.

1. '^S^ Jtel leicht ah^ öon fold^er ijah, bie^ ic^ nit

^ meis äu gcnieffen @o x<i) üerftel)"" ha^' jr feinb

me^ bie ju bem jt)! tfiunt^ f(^ieffcn ^n 95enu§ fjjil^

ift fie 5U öit mit frember lith belaben i>ü^ madgt bo^

blut^ bnb ift nit gut in aüen l^fü^en baben.

2. Sd^ fd£)e^- önb ac^t" nit auff jrn brad^t, tf)U nid^t§

beftminber fc^Iaffen 2)onn id^ tt)ei^ rool"' mo id^ bin

foi mein luft in freuben fd^affen. jDarumb id^ fpric^'"

fie foI bmb mi^ jr f)er| nit fer be!renrfen bergteid^

id^ mit"' fürmar nit bil jr meiter nad^ gebenden.

3. 18nb fer nun t)in" too lang mein fin mit ganzem
flei§ t^ut ftreben ®ie aud^ mol l^at^ nad^ gutem rat

mit mir in lieb gu leben. S5nb madE)t mi(i) ring^ öer«>

gangen bing ttju iä) öon f)er^en fe|en nit mer beger"

ic^ toetl njol toer mic^ fan be§ ieibt§ ergeben.

1) fehlt Bt. 2) antrüft Dd; on tröft Ed. ^) ber

Adab, Bdab, Cdab, Ddab, Etdab. *) fefe Dt, Et.
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XIX, @. gorftevuS.

1. /ITSS'? eer ünb gunft lebt ^^ ber giert allein be-

Vj/ trad)t luirt ai^gnci* nu^ 5)arum6 fi(f) ^at bie

tueft öerfert er()e(t ha^ jr mit glüalt Unb tru§ ^un[t

t)Qt fein to^n"' brumb ^ebennan ml rieten ^ nnr nad)

falfd^em tüo§n.

2. 5(uB bem eruotgt ba§ luiberfl^il ba§ man on grunb

t)e§ Dil Betrad)t ©roeil für öcrnunfft regirt ber mü.
au| not ber bfc^tul n)irb offt üerla(i)t 33nb ^ot fein

bftanb^ mit fpot bnb f(^anb ber rtagen mirt fürb ro^

gefpant.

3. Söietüol ber tt)ei§ on namcn lebt tinb armut ift

ber tugcnt gferb ©enibert Jünrt ha^^ ficE) erfjebt bal

rec^t mefftg burd; tmfug fpert ob fdion ber gmaü^
f)errfd)t '- manigfalt luirbt boc^ all fc^ulb be^m bret behalt.

XX. 2«att^ia§ (5cfef.

1. /jfkSfeH lüife ürloub jaumb bic^ nit"' ömb einen britW oon freub fo(t ^ fein gc[cf)eiben 91I§ ic!^ mein

trelü bir tei)tet mit^ auff füffe bit bo t^etcft mir nit *

leiben ^c^ hawt auff biet)-" fo öeftiglic^ ber grunb

f)at mir gen^id^en bein gejd)md| tt)a§ gut"" e^ gab mir

mut bj flag ic^ idmerliäien.

2. Qcf) fjan gemcrcft önftetigfeljt-" ba§ ift mir Iet)b

öntretü f)aft mir ergeiget (Sin taubenfcf)Iag bein i)er|e

treit-" bein falftfier cibt §üt mid^ gar Dil gefc^meiget

fo iä) bic^^ gern"' üon maren et)ren mein fd^aben ^et

geftaget bo gloubt ic^ bir,^ mee mir iuee mir! bir fe^

gan| tt)iberfaget.

3. D fd^aben fieut bift mir befererbt !^ ber lüeife lert

lieb 1)a.h gern Ieibe§ enbe SSor jamer fid^ mein :§er^

öerjert^ Uon bir gemert mit fummer grofe elenbe.

§et icf)§ Ocrflagt-' ha§ mid^ t)c^ nagt mid^ mit eim

anbern fparen e§ mer fein not-' fürlüi| bi(^ f)at

lernen fo übel faren.

») rechten Bd. ^) DE; Text ^erft; Ct ^erfc^ft. ^) folft

durchaus im a. *) nur nit Ab; mir mit Dt, Et. *) bir Bt.

G, Forster, Liederbuch. 2
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XXI.

1.
(f^'^^

tüunberlii^" fc^idt fic^ boc^ al mein fac^'"

Ml/ nur nact) be§ frcbfcn gang^ tuie lang ba§

lüibcr fpil"' on gil jein ranbt fol I)an lt)i( id^ ^e

geren feigen on.

2. S)ie not lang bringt^ bnb gunngt bngtücfe§ gfert^

fo ^ert ha§i e§ on nta§," boc!) (a§ gut fioffnung ntt,^

ber bitt xttot noc^ fein 3et)t bi^ glüd f)er miber mid^

erfrettjt.

3. 2BeiI ünfat gmein" norf) feinr feinr ort gefret)t"'

erpet)t luie bifüdf) fol^ notf) lool gtücf^ lüiber [art-

gar Iiart wart e» fo boB ber tt}ürffel trug einft aUe fe|.

XXII. 1

1. iC^^ön) i(f) bin eucf) bon |er|en ^olb o ntein o

^ mein ic^ t^et euc^ gern - ma§ ic^ folt o mein

mein tuau jr| öon mir annemen lüolt o mein o

mein bin ic^ bod) bein"' modjtS mügli^ jein id^ geb

mi^ bir in^ t)er| I)inein.

2. gram mir gefeit luol emer mei^ önb bcrb o mein

mein \o id) ermelt {)an I)ie auff erbt o mein o mein

ttiann |er^ önb gmüt fi^ ju euc^ !ert o mein o

mein bin ii) boc£) 2C.=^

3. grom ic^ oer^off in fur^er getjt o mein o mein

id^ merb öon eucf) gefegt in freubt o mein o mein

bann iö) fein§ mcgs mer lenger ^cit o mein o mein

bin id^ bod^ 2C.
^

f

önb toei^.

XXm. ©afparuS S3o;^emu§.

4 gant3 luol geftalt mit geloo

^at jie ben |)ret)§ barumb mir gefett jr geperb

1. 'HjJ 5RtIidf) ünb fd^on^ gant3 luol geftalt mit geluott

1) Komponist (55. ^^eft^in Btab, Dta, Etdab, @rego Sßeftljin

Ddb, ©reg ^^^efd^tn Bd -) gcren Db. «) Refrain voll-

ständig gedruckt in den sonstigen Ausgaben. ^) fc^6n
Bb, Cab, Dtdab, Etdab.
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2. 9}Zag ic^ fein [tunb bergeffen jr in mir ha^

fier^e mein ber ic^ lüiK gar mit tretoen fein.

3. Sei6 önb mein gut id) §u jr fc| erge| mid^

glüc!e jc^ier ba§ ic^ mit fret)ben i jcl; 6e^ jr.

XXmi. ßub. (Senff.

1. iflil^rg h)irb e§ bod^"' be§ lüunberS nod) fo garW ein fet|amg leben 2t(§ i)e^unb ift^ aU melt

öol lift mit öntrclü über geben ^ @ut mort arg^ tüd^^

üil grü§ b6| blid ^ ba§ ift ber fit '' auff erben e§
''

günb feiner mer"' bem anbern cer tva§ tüÜ noä) bavaii'iß

werben?

2. 2BiI§ glücf p eim"" fo günb man§ feim man ftelt

jm ein für blucfen S)er rirfjt ju m^^ nur nac^ ber

pau§8 rebt jm uicf)t§ gut§ gu rurf'cn S^erlaufft jm

bmeg^ di ftet)g ünb ftcg fein anber braud) auff erben

ift ^e^unb mer" bann nur „fa ^err" ma§ mil no(^

barou^ n^erben?

3. 9Jod) merbeu bie" gu jeiten ^e mit untrem felb§

gefrf)tagen 2Ber uid)t onfic^t" )xia§ jm gebrid^t önb

mit öon anbren fogcn iu§ bem Unb jljem^ mcl)f§ nit

öon mem ift t)c^uub gmcin auff erben ein foldjer

lonff^ nun fdioio man auff ma§ mil nod^ barau| merben?

XXV. 9

".^n meibteiu fagt mir freunbtid^ 5U mie fie

mic^ liebt in f)er|en ^d) fi(^ fie nit ber

gleidien tf)un, allein mit mir lo gu fd^er^en $at mot

fein fug,~" braun^ meiblein fing merd mg id) bic^ ^^ bit

3u tu S« i« ^^ feii^^ meiblein mur nit. i^

^) freuben CDE. ^) gan^ bmbgeben Adab, Btdab,
Cdab, Dtdab, Etdab. ^) gar Dd, Ed. *) ftüd Adab.
5) ftüd Bb, Cdab, Db. «) ift ijel? gemein Ada, Cda; ba§ ift

tje^ gemein Ab, Cb; ift l)c^ ber fit BDE durchaus. ') fehlt

Btd, Dtd, Etda. «) gauB Ct. ^) Komponist 2)kcbinger
durchaus BDE. ") jbr Etb. >') fehlt Bad. ''0 Su iu 3u
iu 3u iu durchaus BDE, Cdab und Ct Str. 2—3. ^^) mur
nur nit durchaus BDE, Cdab und in Ct. Str. 2—3.
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2. 9Jim auff ju gut \va^ iä) bir fag tt)u btd^ bavan

nic^t !eren <Biä) lieb ünb trctü öernim mein lüort

mid^ bij'er bit gemcrcn 5I(§ id) bann txaw^ Iit)c§ meib='

lein jd)alü nterd luas id) bicf) bit ^n iu ^u in

feini meiblein nuir nit.

3. ^a uia§ man rcbt önb lEialten tf)ut ba§ fuinbt ju

guttcm gelten Sa^ bu nidfit ab Db§ einen nm^t bg

id^ bct) bir bin feiten ^ft qI§ mein frf)ulb" bger ' gnab

ünb fjulb mcrd nrnS \d) bicE) bit ^u iu ^u iu

[ein§ meiblein mur nit.

XXVI. 3. SBfancfmüaer."

1. iltercE fcijeibeng !Iag^ ec i(^ öer^ag fo icE) bic^

Z^il Heb mu§ meiben |)ilff mir gu bir^ au§

l^er^en gir groB fumer muB ii^ leiben ®arumb id^

bit^ bu n^enbeft nit bein trew oon mif eriüort bet) bir

bönn fünft in groffeg leib id) fum.

2. (Sdieiben bringt pein" bein mil id^ fein bieiüeil id^

Ijab bas leben ©lud luon ön^ bei)" lüir fein noc^ frc^

tt)VL nimmer öon bn^ ftreben 53enu§ gar gfd)iüinb"

ertücd'^ bein ünb bie fadE) nun bt)cnb-" nac^ tjoffnung

menb öon mir I}at fie ha§ lob bnb bre^^.

2. 9)kin münblein rot"" ber cmig @ott molT bein bie

meile |)flegen Si^ lüolgemüt" e§ tyirb noc^ gut hit

fonne fumbt nad) regen ein fur|e getit" öerljarr önb

peit mein miberfart"' luirbt nic^t gef|)art barumb t)er^=>

lieb tjalt öeft an mir,

XXVII, ßaurenttu§ Semlin.

1. /iT^sn beumicin gart" gefd^Iad^ter art Don eblem^ ftanr ünb gutem nom nad^ feiner natur"

gan^^ rein Dnb pur fein füffer fruc^t" nie menfc^ öer-

fud)t (bie ii)ed)ft baran)-^," mx mbd)t gelan imb nid^t

begern ein frud^t baruan?

ger BC; ber DE. ^) @. Jölandmütter durchaus BD.
«) crföccft DE. *) gar Dd, Ed. =) ersetzt aus Dab.
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2. 5(u^ neftem grunb"' mit fcfioner runb bi§ Söeunt«»

lein gart"' gejiret Juarbt bie dft(et)n fdjlecfit^ fd^tüancf

önb gerecfit grün ablief fein"' bie Btetter fein ber

früd^ten gir"' ton füffer mir bann gnder ober malfafir.

3. (So ic^ bejinn"' \m§ guten gtoin bi^ Söeumlein

fing"' mit nu| onb fug ee c^ im gart"' üerfperrct marb
ertragen fet"" ift freub üerjettt i be^ ^cr|en mein^

ünb fctire^ in |jein @ot gfeg bic^ gartet Seumelein.

XXVIII. £nur. Sernitn.

1. ^©f) armer ftag" ftets nad)t tmb tag a^ mbd)t
-3) e§ gjein^ ha§' bn loerft mein tüotff^ bu aU

id)^ fo l^etftu 3 mi(f) e» leit an bir"- luer bir al§ mir

bie facf) föer lengft geenbet glüir,

2. 3)ein lieb bein jcfion"' bie id) ^oc^ fron Ijat gar

entginbt"" mein t)er| ha§> brinbt ünb teglic^ lout"' nad^

beiner gut in qual önb peiu"' in £)offen§ fcfiein bu

n^erbft aiid) nit bergeffen mein.

3. grcunbttid^ bii^ bit^ ja Wtv e§ nit betnr lieb ju

üil"' fo ift mein tüiü ba§ ic^ nur mer"' in 5ud)t bnb

ef)r bet) bir alTein"' fünften ^ ift§ ümb fein njir bleiben

nit öorm fd^we^er rein.

XXIX, 5ßaulu§ §offf)ei)mer.

1. i|llt®ii^ einig§ 'ä. xdj bein beleib"' bnb mi(^ ber-

2^^ f(^reib alföcg bienftürf) an beim gebot 21.

inie ha§ ge^t^-' ij^unb bie §e^t^ bei! flofferS neib ben

fd^aben fügt eim^ gu bem f|3ot. S)iein guüerfid^t^ nid^t

fummcr bid^"' mein lieb ^ah iä) in rccE)ter trelu ju bir

gefert ünb |3leib gan| fret)"' glücE n^on ün§ bet) gu

freuben ftet§ gan| on ucrfert.

2. Db idf) mit toefen üon bir bin" bod^ ^leibt mein fin

in lieb on falfd^ alweg bet) bir SSnb f)alt mid^ bein

U
) ücrset D. ") lüölftu Dd, Ed. 3) ^aftu Ad.

fünft BD, fonft E. 5) gibt durchaus dab. «) ein Ad,
Dd, Ed.
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ge^e tuie e§ JüdII-^ nit bon mir ftel ' mein i)oü, bebeitcf

ber lieb an mir 2Ba§ fni(^t bie fetb t»n§ bringen mag-"

aurf) tüixt al tag burd) mic^ bein (ob niit f(et^ gemert

ünb ^leib - gan^ frct)" glüd ipon ünS bet) gu frenbcn

fte| gant} tmuerfert.

3. Ob ic^ f(^on nit bin bcin Qdct)ä)~^ id) t)e nit mt)^
in fet)nen rueg öon beinr^ jir 2Bal mir bcin gucfit

öertraföen mag^ ba§ felb id) trag almeg in ftil ^eimlid)

bet) mir SOteinr lieb icf) bir für anbren gan" bife ätüeifefS

an bu bift bie redit bie mi(i) crnert önb picib gan^

fre^-" glüd hjon t)n§ bei) gu frenben ftetä gan^ önuerfcrt.

XXX.* ^au(u§ §Dpetmcr.

1. "T^^Scbt eer önb lob jr nionct bet) gan^ fret)- on

„^ alle rein bin ic| ncrpflii^t gu bienen jr 8ie

f)at furtnar ba§ feinft geperb befdin^ert^^ bnb ^ödilid)"

mert fii^ t)er§Ii(^ !(ag önb fefjnlicf) gir @eib icf) nun

Wei^ äufünfftig not" fein r^at' anff erbt mi(^ tjelffen

mag" e§ leit am tag ert)6r mein !(ag" bie ic^ ftetä trog

fenb^ gnab mein glüd ee ic^ öerjag.

2. 9tec^t oI§ ein mih fein ücrnunfft fjab gar ab-

mein fcfia^ önb ijah burc^ fc^eibeng gmatt öergeffen

mirbt ^arburc^ mein froncf^ önb fd)n^arf)C» ^er| on

fcf)er|- bnfegli(^ fc^mer| mit jeuff^en öil im elenbt fürt

Sc^ glaub fein freub fei) mir befcf)ert" üerfert fic^

ni(f)t mein fd)mernd) löee" löie id)§ nu bre gee ober

ftee" gleid) U)ie ber fc^nee ic^ armer hnh im leib öergee."

3. „^d) ialß ien reben troS er tüin in ftil" mid) trübt

fo bi( fein ^er|Iict) leib mer bann id) ffag. 9J?ir maft

öor nie mein f)er§ fo luunb bie ftunb" ift mir luot

funb mein fc^tueren ^ein bie id) ftei3 trag. @(üd burc^

bein t)ilff not ftiürb gemenb" be^enb fo ber er felber

lüuft" mein gro^ önfd)ulb burd) mein gebult" n^enben

in ^ult iiilff fc^ir mein glüd tt)U ma§ ic^ fult!"

Don mir nit ftcl BCDE. «) bleibt C. ") beiiier

CD. *) Text XXXI. ^) befeuert V 21 da, befte V 21 bv.

«) ^b^üd) ßbad. ') tbat Db, Eb. «) t^u V 21 dabv.
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4, 1 „©djaffen nit Dtt jr füffe Jüort gu ^ort^ önb feer

fiet^ort ift in mir mein I)er^ mut bnb finn. ^r gunft

tfiet fi(^ offt öerferen cl^rn^ al ^ot meeren tüil id} jr

:pret)^ lüo id^ nur bin tmb [ar baf)in, elenbigflic^^' fc^eib

ic^ in bi[em jainer^tfjat-' fordet bringt önfal bie Joelt

ift Jjot^ bnb öntreiü öol irfi tüei^ nic^t wk iä)§ öer*

ftefien fol"

5. „$;!^u lüo§ id^ n)i(, jo ift mein gunft ümbfunft^ bic

groffe Brnnft ber treloen lieb mü§t mic^ fc^merlid^

Tliv gefrf)id)t inirecfit bei meinem e^bt mein 5et)t" on

alle freüb öertreiben mu^, ben lo^n Ijah id). mein alte

trem bebend gfed ha§i^ Dnb taj3 mic^ bleiben emig bcin^

in gut erft^ein uertretjb mein pü^rr önb la^ mid^ fein

befoltjen bir erbarm bic^ mein."

XXXI.

1. Ml^nn id) betrad^t bie l^inefart fo I)at fid^ mein

1^ gemüt2 tjerfert Tldn lieb finb mic^ gan^

üngef|3art mir trerbe nod) glüd^ bcfd&ert S)ag ' luftel

fpil^ fiet^mlid) bnb ftit mit freuben bit^^ batb treff b^

gil barnad) midf) aläet)t fretüen ttjil.

2. §(c^ tüie gar fcf)tuerlic^ nodgt bnb tag id^ flag^ au^

tieffem t)er|en grnnb ®a§ idf) mein lieb nit fe^en mag

fte| trag^ gro§ leib bi^ auff bie ftunb ®ef)e ober

fiee^ bmb t)er|lic^ mee in leib bergee-" jctit glüd fum

e^e mein elenb t)er^ mit ^e^ nit mee.

3. 2öie oft auB t)er|em gir bein gunft ^at mic^ offt

au§ bem fd)(aff ermedt 9ied^t toie ein inilb ift in ber

brunft !ein !unft^ fo ^ort mic^ nie erttjedt D mann
bu müft-^ mie mid^ bein gtüft! in bifer frift^ gefangen

ift mein J)er| be§ bu gelraltig bift.

') Str. 4

—

b erscheinen erst von B an. ^) gefunt Dd,
Ed. 3) gelüd Aa; and) fllöd Bt, Et. «) ®e§ Da, Eab.
5) lüil Bd, Dd, Ed.
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XXXII.

1. /jtSn Jüac^ter gut" in feiner ^üt rüfft an ben^ lieben morgen „^^o lieb bei) Heb" in 55enu§

üb belügen one forgeu S)ie jct)en auff" üerta[t ben

fc^(ouffi ha§ jr nid)t fombt in leiben bie narfit bic

metidit"^ ber tag ^er Icucfit mU tieb üon liebe fcf)eibcn."

2. @in bül er{)ort- be§ lüädjtcr» iuort erfc^rad üaft

}er üon f)er^en jDa§ er nidjt mer" nacf) fcini beger

fünb mit jeim büfen fd)ergen @rn?ecft fie leife'' mit allem

fleife ha^ er§ nit tljet erfc^rcden „mein auffentfialt-^

mac^ bid^ auff balbt ber 5G>erf)ter t{)ut ün§ meden."

3. 2^a§ [reiülein fein~^ bom buten jein mnft fic^ ol^

balbt tt)un f(i)eiben Ter I)eKe tag-^ brorfit Iet)b dnb flag

bit jamerö jnen bet)ben S^a§ n)ct)blin fdjon^ gum

gfeUcn fon f|}rad) tugentlid) mit jüditen „bcljüt bid)

^ott^ mein münblein rot öermer mein eer mit nid)ten."

XXXIII. 2

1. <^(£t) fi'ag-^ ben tog- bnb aKe ftunb bj mein au§-

^ butib" nit f)at fein gfnnb ber f)alb berlüunb

mein ^ert^ in le^b an^ gutem grnnbt.

2. 2Bie mag-" on flag-^ mein I)er^ nun fein bie tüeit

gro^ |)ein~^ fid) mert barein mein fonn mir fdiein

ha§> tvtvb getröft ber liebfte mein.

3. $8ng!üd'' bein tüd"^ bolb bon mir luenb barburc^

betienb-" mein gro^ elenb gn gutem enb mit freuben

merb burd) g(üd gelenb.

XXXIIII. 3d. ßconfiarbi.

1. M|Sc ifitmbtS bj mi^" fo ()efftigli^ anftd^tet t)e|

^li" ba§ bülen? ^d) luei§ mit nic^t- mie mir ge^»

fc^id^t ha§ blut t^nt in mir mülen^ 2t(fe ob^ ic^

1) fcbinff Aab, Bdb, Gab, Dab, Eab. 2) Komponist
XIjoma§ etol^er Bd, Cd, Dd. ^) iDÜten Ada, Cda. ') Adab;
Text alfo ob. Statt dieses Liedes (34) und zur selben Melodie
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tuncj-' gerieft giim fpnnig !ünt ben tüei&Tein Jiofteren

naä) jrem tüiK^ gelten bte fü(, fürtüi^ teil mirf) öerfüren.

2. 2ßte tuol i(^ alt"^ önb gar crfaü nocf) t^ut mic^

lieb er^i^en 5I!I bing t)erf6rt^ iö) tükh betört mir

entgcn mein un|en ^d) armer m.an^ luci^ nicfit bon

njonn mir himmet fotd) trüten bor gauberel) tjob id^

mic^ fret) mein ioh nie fuut tjütcn.

3. ^d^ muB ein tüeib^ für meinen leib ^aben ju bifer

ftunbe. jDu 58cmt§ finb^ ©upibo b(inb ^aft mir ge-

f(f)Dffen ein lunnbe, ^te nieman fan" mir armen man
bann ein jungefram fieiCen, bie ift meim golb-' nur

morben ^olb mill öertreiben mein geilen.

XXXIIII.a 3oan. Secn.i

1. iittSe fnmbts bg id)-^ atmegen mic^ muB richten

Ali' nad} beim 2 ^er^en hift? 53nb n)et)^ bor^in"

bQ§ qU mein finn bnb fteiJ3 bet) bir ift gar ömbfunft.

roie t^uftu nod)^ biemct)t ic^ bcc^ t)c^^ bin bcr ned^ft

nod) irer bret) trnb mid) benügt- tüie e§ fid^ fügt

bomit id) tum ünb Ia§ bei me^I f)erbet).

2. @o mei^ ic^ nun^ ba§ aU mein t^un bet) bir ift

gor öernidit berftet man mol-' ha§ id) and) fol ent-

hjeic^en bcm bcr ha^ gefid)t $Snb ftid^t bann idy ob bu

fd)on mic^ be^ieltcft aud) in beiner jat ma§ leg bir

bran^ nembft mid^ auc^ an bod) mie bu luitt I)ab bir

bie mal.

3. ©tol^ nit au^bradjt"^ bend bberna(^t moc^t fic^

balb menben all bein glüd be5 * ac^ftu nit-' bnb brauc^ft

bomit in bbermut bil bofer ftüd. S)ein tüd^ bet) bir""

t^un ftet§ gen mir fic^ geben ba§ mai^t mid) bet^ort

5)orumb id) fc^ret)--' @t) et) et) et) e^ mirbt bir leib

bend meiner mort!

haben BDE das folgende Lied{34a); C dagegen hat Str. 1 von
34, Str. 2—3 von 34 a. i) 3o. Ceon^ar. Ed. «) bein§
Dd, Ed; beineS Da, Ea; bcm Ct, Dt, Et. 3) ftetS Db, Eb.
*) ba§ Et. 5-) j-^cf Et.
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XXXV. ©eorgiuS ©c^&nfclber.

1. Jfjön ebter art aitc^ rein bnb gart fciftu ein

Al^ fron ber idj mirf) Ijan ergcBen gar glaub

mir fürluar bj ijer| in mir frendt ftd) noc^ bir

borumB id) geri ouff ai bein eer {)ilff mir icfi l^afi

nit tro[te§ mer.

2. 2öie ic^ im tf)u Ijofi icf) fein rlu on bcin^ ge=

ftolt bic mid) mit giualt gefangen f)at ^er^eb gib

rat be§ id) hod) mid) ^u bir berfid^ in I)Dffnnng

öil nit mer id^ tvii, ottein fc^ mir ein gnebigS gil.

3. (Sct)t bu bie 3 6ift gen ber ^ icf) lift nit broui^en

jol be§ niel)ftu mol on allen fcfiert^ föil bir mein

;^er^ in treltjen fein borumb ic^ bein fein ftunb im
tag Dor leib ünb flog au^ recf)ter lieb id) bein nit^

öergej'fen mag.

XXXVI. §. Sfaac.

1. Q(8brud id) mu^ bi(^ laffen id) for bofjin mein
-^ ftraffen in frembc lanbt bo i)in mein [reub

ift mir genomen bie" id) nit n)ei| befummen'^ roo

id) imi elenb bin.

2. @ro§ leib mu^ tc^ t)e^ tragen ba§ ic^ allein tl^u

flogen bem liebsten bnlen mein, ad) lieb nun lo^ mid)

armen im l^erijen bein erbarmen ba§ ii^ mu^ bon

bannen^ fein!

3. SO^el^n troft ob offen lue^ben bein t§u ic^ emig

^le^ben ftet trem ber eren frumm'J nun mu§ bi(|

©Ott beraoren in offer tf)ngent \paxQn bi^ ha^ id)

iriber fumm! ^o

1) gnr Dt. ^) beiur Dt, Et. s) ber Dt, Et. *) bir

Dt, Et. 5) tcö bein nit fehlt Bt, Ct, Dt, Et. «) ber Eb.
') äu bcfommen Dt, Et; befümmen Ct, Dd. «) bann Bt, Dt,

Et. 9) fromm CDE. ") fomm CDE.
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XXXVII. ©raSmitS Sapiciba.

1. ^ ^f) eb(c§ 9?. mein et)nger troft ^ m<^ bir niid^

^A' tljiit öerfangcn Sin axtlid) iüe[en on bir {)aft

ba§ ^Qt mic^ gar gefangen §cr^ mut ünb finn^

[tent2 5u bir f)in on öntcrta» mu^ bencfen an bein

fdjon 9ftalt~" bie t^ut nüt^ gmalt mic^ etlenben fer^

frenden 3U bir ömb Ijülff^ fc^re^ iä) önb gülff fenb

tro[t mcini jdjiuac^en fjcr^en fünft anbre fein fan

füllen mein [djnier^en.

2. S8eQ bir oUein i[t bie dr^net) bie mir mein [)er^

mag f)nim Sluff bein gcnab berla^ mid) fret) gu

^elffen mir t^u eilen @e id) tjergee^ ba§ fenlid) njee

tl)ut mir mein ^er| fer fc^iuctd^en t{)u anff ben fdjrein^

ber dr^nel) bein Ijülff balb meinem gebredicn. ein

freunbttii^ gi'uB"" ein licplid) fu§ fan mid) öom tobt

erquiden barju tf)u mid) gon| innigfüd^ anpliden.

3. „aJcein trauter fnaB^ htt) mir fud)ft ta6 ber tt)itl

id) bid) geiceren. 3)0(^ ^alt^ in ftitt^ iaB ift mein tt)ill

tf)u mi(^ nieman bermercn 3« I)elffcn bir" nad§

beinr fiegir ttiitt id) nidjt tmterlaffen mid) gu bir fer"

bnb hid) geluer tlju mii^ in bein^^ arme faffen brud

bruft an bruft" wad) Ijer^enS luft ic^ mitl bir nid)t§

vierfagen nad^ f)er^en§ gir lüit id)§ mit bir njogen."

XXXVIII.

1. 'Tl S0 id) nun f)ah bernomen tva^ flaffer^ dntreto

'A fei) @o e§ bar ^u murbt fummen barnac^

ic^ t)e^ faft fd)ret) SDa§ id) an jm ujirbt rechen h)ie

er mid) t)e^ tl^ut fted^en glud ftanb mir al5et)t be^.

2. ©od) lüil id) nit6 berlaffen bie aUerliebfte mein

©arumb man mic^ ti)ut I)affen bundt mii^ e§ foft

nit fein Qd) U)il fie laffen flaffen önb ^in bnb n)iber

gaffen fie nperbent galet fet)n.

9'J. et)ntger troft Btd, Dtd, Etd; dl. mein einiger trofl

Adab, Bab, Ctdab, Dab, Eab. -) ftet Ba; ftienb Bb. ^) mir
Ab, Bb, Cb, Eb. *) fehlt Ba, Ca, Da. s) beine Ct. «) nid)t Ct.
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3. Sebocf) man micf) tf)ut j^etiien ha?- xd) önjrf)ulbig

bin ^dj ()off jm ircrb gebcpen ba§ fumnt in jrcn fin

3?nb jic fi^ fclb§ crfcnnen nne fie mid^ ^e^ t^un

nennen ha^ mit foi fcf)(cicf)cn Ijin.

XXXIX. 2jjf,rttnu§ Sßolff.

1. '^ df) onfaI§ ncib^ t)elcnglid) 5ct)t {)ab id) mand^
^ * ftunbt gcbulbct Tladijt bj bu ginrf '" öon mir

äu xüd- bic^ nienbcft t)nucrfcf)ulbct 3 STarburdfi mein

i)zxi^^ leib fcnlicf) fd)mcrfe allein bir ju gefallen glücf«

Ii(f)er ftunb-" ou^ ^er^em grunb gtnart ic^ mein lieB

ob allen.

2. Q(t)t n)iberbringt^ barburd) miBüngt be§ ünfoB
t^üd mit fcbmer^en S3Ieibt fürt bcin gunft^ in liebes

brunft gen mir in treföcn {)er^en S8in idi o mein^

ett)ig ber bein bie meil id) i)ah bas leben in redetet

tre«)^ on alle reit) Ijab ic^ mic^ bir ergeben.

3. 9J?ic^ müt fein loft- tote bid önb öaft mii^ bn-

glüd hat betrübet 8o nun bein jir^ ber^Iic^e gir

freunbt(id)cn gen mir t)ebct 3" |Otd)er ma^- on abela^

magftu mic^ t)t ergeben mit red)ter lieb" in fteter

^eb burd^ freub au^ traurcn fegen.

XL.

1. ^S() bin Oerfagt^' gen einer mögt ba§ fie mi^
^' nimmer I)aben tuil SSnb bo er mic^^ fo Iiftig==

lic^ üertrungen Ijot auB bifem fpil (Stet nod) barauff"

mein ipiber fauff ben ic^ mit füg bergolten i)üh bundt

mid^ nit gnug.

2. ^d) armer fned^t^^ i)ah feiten rcd^t mein fedel l^ot

fein fütcr mer 2BieiuoI fie nid)t- ber gleichen fpric^t

bnb tl)ut alg-* ob fie e« nit bcger ^at wol fein fin^

mein befter gioin ic^ far mein ftra| toiettjol mic^ reut

ha§> i(^§ üerla^.

a}tad}t ha§ glud Etb. '-) rüd Etdab. ^) Text bm
uerfc^ulbcet. ') fehlt BCDE.
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3. S)cr nüdE) öerbringt^ oO jm gelingt bcr tf)ut mir§

gan^ btibiflid) gar; 2öcr fcet ber fc^neib-^ ju feiner äet)t

bo» ift eim ^cben üffenfcnr 9^un Ijdb kl) gfiartt^

bnb t)il Uerbamt auff guten won ein onber fürt ben

nu| boruon.

XLI. 2«artinii§ 2Bolff.

1. jflplöütf^ Jttit 5)er fffqt^ l^ot mid^ erfrenjbt ficf) ju

vi' mir fert-" bar^u geujert mir gfügt^ ein !ron

ber eren 2)ie id) nun lang^ mit tier^em gtoong au^

ganzem gmüt^ bg t)0(f) geblüt^ mir^ {)a6 begert gu

töerben ©ie tf)ut all ftunb'" ou^ ^cr^en grunb mein

gmüt ar(c§ crfremen brumb id) bie fcf)6n^ im Ijcr|en

hon ein jir mit oHen trelüen.

2. ^r 5U(i)t bnb ccr" fo fic Bi^tjer mit ganzem flei|~"

tinb f)Df)em |)rei^ mir ftetig§ tljut bcttjeifen madjt ha§

iä) f|3rid)^ ba§ auff ertridE) im ganzem reic^-' nit fep ^

jr glcid^ önb t^un " fie bittid) |)reifen SDarumb t)in-

n^eg"-" ül öor gefiftegt frenben auff bifcr erben nur fic

attein^ fol fein bie mein önb fünft nid)t§ Ueber§ n^erben.

3. S)em lieben lueib^ icE) mi(^ berfcE)rei6 jr föonen

be^'^ in tremen frei) bie lueil id) ^ab bo§ leben. ^d)

^off 5U jr^ fie ftierb ouc^ mir mitteilen treU)^ on oUcn

rem fr fier^ gu eigen geben 2öo ha^ gefcE)id)t'^ t)n§

nidjt gebridit moUcn ©ott laffen malten auff ben ic^

laW-^ fe^ mein öertratü er mirbt ün§ lüol erljaltcn.

XLII. ®. g-orfteru§.

1. Mistig önb trem on alle rein idi mic^ ergib

Alv mit auc^ mein gtüb * ftet Iiatten bir

gon^ önuerfert ha^ glaub bu mir,

2. ^d) mic§ öerfid^ hu luerbeft Ud) o jundfralu

rein auc^ baltcn fein gen mir aup beft in treh)

önb glauben ijaltcn feft.

1) Sonst @(fid, müd dnrcliaus. ^) ffigt Bd. ^) Text
aelfibt. *) Text )utr. ^) fei) BCDE. ^j t^u BCDE.
') gefdjled)t DE. «) gliibb Adab, Bdab, Edab.
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3. ^d) bein bcleib tnib inic^ bcrfc^reib W^ iii ntetn

enb öüit bir nit lüenb t^u aud) ber gteid) gu^»

fanimen t)ii§ ®ott gnab bcrleid^,

4. 1 93ctd) fot fein IteB bic bic^ betrüb meljr fedjten

an bcnn allen tt)oi)n tuil meiben ic^ fe^t bu adein

erfrelüeft mid^.

5. §alt gteid^ gemüt lüic mein gebInt allein 5U

bir ftct mit 2 begir ha^ mid^ genügt ob fi^on mi«"

glüd ta§ anber§ fügt.

XLIII. 5paulu§ §offf)el)mcr.

1. M5l(i) iyiHcn bein" midj bir allein in trelüen

I- t:^n3 ergetjgen gür all auff erbt"^ biftu mir

merb önb gib micE) bir für* et)gen ®an^ in bein

;)f[id}t" b(er) junerfii^t la^t bir mein bienft gefallen

ban gloub fürlrar"^ in fralüen fdiar Heb[tn mir ob jn

ollen.

2. S8et) beiner g^talt-" lüünfd^ id) offt halb gu fein in

\kh önb eren S)a fier^ mein ^er^-- frcnb luft imb

fd)er| rcdit lieb önb trelu ju meren Dn al üer^id-

^ilff rat önb fd^id bebarffft bod^ nid^tS beforgen mo
hü§ gtüct fem" ha§ id^ bir gnem, tt)ürb fein bei) mir

öerborgen.

3. ßeben bei) bir" n^er atjetit mir für aKe freub

auff erben ©er offt ber ftunb" barin bir funb mein§

fieri^en geeint modit werben S)ann t)e^ önb ee" nad^

a b c liebt mir ber budjftab ^tragen benn bein lieb

fac^" önb barouff fprad^ e§ löirb balb öiere fi^Iagen.

XLIIII.

1. 5j^©r l^unbt mir öor bem tiedfit ömbgat frü önb
äJ anä) fpat Ijah id) fein x\v^ loie id) im t^u

ha^ rid^tet aU ber flaffer ju.

') Str. 4—5 erscheinen zuerst in B. ^) mein DE. •"') ^u

dab durchaus. *) gu a durchaus. =) I)et BCDE. ^) reit) Bt.
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2. J^u tüa§ id) tüotl fo Ijo^t er mid^ Dil fierter ftic^

gibt er mir gfc^rainb aU jubai finb icf) tvoU i>a^

er im jar erblinbt.

3, (So benif i(f) bod^ einr guten jetjt bie mic^ erfrelüt

Ijah feinen grau^i bnfal fet) au| ti^ t)off mein

fa^ fad^ auc^ ein mau§.

XLV.

1

.

'^ ©§ tjDC^fter l^ort bu eble§ btut gebend ber lieb

y*\ önb freuben 3)ie tuir fo lang in ftiller I)ut

in lüottuft treten tret)ben S3nb \o e§ t)e^ nit mer

mag fein bringt grofjc pein^' bem ^er^en mein fo bit

ic^ bi(^ bu et)nig§2 mein betratet mein groffen fdtim.er^en.

2. SBieiüoI ii^ boc^ fct)n ärt)ct)ffel !§an bu f^abft gar

offt ermcffen @o mag iä) boc^ nit abelan brumb

t^u mein nit üergeffen S?nb bring e§ miber auff ben

fteg Ia§ bir borin nit graufen all ba(b bie fa^

fumbt ab bem lucg fo mellen K>ir bapffer maufen.

3. SSnb hah barin getremen flei§ lag mid^ be§ alten

gnieffen 5)ann id^ fag bir ob ölten preiB, ^ tuie lool^

oil mö(^t üerbrieffen SDc» felbcn 16) mi^ nit nimm an,

bu magfts mic^ mot ergeben ünb ob eg f(^on nit

fem auff bon nod^ möHn mir benH ^cfeen.

XLVI. §enricu§ ©itclmein.

1. m^t offem fin- bin id^ begafft- b_a fc^afft

2JtV in mir ber liebe bunb. 2öal id^ für fer^"

fc^mer e§ olä ift^ ünb brift mir rot §u bifer munb
Somit" iq bit ünb fc^reir Oeräet)^ tier^tieb bein

gunft" oU fünft"' ift fünft an mir üerlorn mein lieb«'

lic^l m.

2. 9^im t)in mein I)er|~" fd^et| mit jm treib" ber»»

fd^reib bid^ emigflic^ gu mir SBann id^ al§ tic^t"

') h-aufe Ct. 2) et,(e§ Db, Eb. =*) fle^fe Ct. ) ben

S3eru BDE. ^) id) BCDE.
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rii^t gan^ mein ftnn" id) brinn nad) bir ntein§

Ijcrfecn gir Silje^t-" fo leit mirg an" dnb fan fünft

nic^tg benden-' lendfen" jenifcn ntn^ midf)^ gu bir mein

freunbtlic^S m.

3. ^em nur bie getit" meit öcrr Ijin ban" öerlan

ba^ mi(^ ma(i)t freuben an Signier ic^ ^or-^ \pax od

mein luft" bi^ bruft gu bruft gebrudt föerbt fdion

Seö gleich mein" i(^ bein trctt)" jctj nett) ol^cijt gen

mir" derlir" üerjiir" mic^ nirf)t mein ^er^igg 9Jl.

XLVII. ßaur. Semlin.

1. Tl@r met) mit [i(^ mit gunften" mit gunften be»

^ me^fen brieff ic^ an aller üogelein gefang

bringt öne ben fommer manigfalt ii^ f)ort bie ' noÄtigal

fingen fie fingt rerfjt mie ein fet)ten fpil b(er) met)

onB irit ben licc^ten fommer bringen ja bringen ben

liei^ten fommer bringen ja bringen.

2. gleboi^ fo feint j^r (eiber" bie ficiber jerriffen

no(^ fremt fie fic^ bc§ lieben langen jar mit jren fc^encf^

lein gefjct fie bar rei^t aU fie loafc^en folte ber rcljff

ünb aucb ber falte fc^ne ber tt)ut jbr mee noi^ frcub

fie fii^ bes fommer§ \a fommer§ nod^ freub fie fic^ be^

fommerS ia fommer^,

3. 35ie ein nent fid^ 9Jlargrett)a" STgneta Sophia @Ii«

fabet^ frotü Slmolctja trout ba§ met)blein mit fraw

@erentraut2 ba§ finb bie juncffram fc^one ha^ feinb

bie junrffralü feubertit^ bie frenüen fic^ bc§ mepen al

ju male ja male beg mc^en al jn male ja male.

XLVIII, JRiipertuS SSnter^olfeer.

1. 111^^ t^ii fol fein fc^icft fidj x;e nit f)i(fft rat

Xv noc^ bit ünb ob bamit wüxt öil auigri(i)t

ift bod^ od i)offnung gar entwicht.

») frau nac^tgal Btdab, Dtdab, Etdab. "-) ©ertraut BDE.
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2. SSas t)'m ift |in fe{)n ntid^ nit nad^ t^u gar

gcmad^ auff bn§ nit lad) ber mir nid^t§ gunb

öiUeirf)t tnmbt önuerfioffte ftunb.

3. SSal bfd^affen ift funibt mit ber ge^t bie nimbt

tmb get;t gebultig (eit ha^ tuiberfpil gefeit e^ @ott

fo gfrfjec^ fein hjiU.

XLIX. $ßaulu§ £>DPel}mer.

1. Q(s;f) ^ab l^eimlidf)- ergeben mid^ eim fd^onen^ t)€tben lucrbe ^n el)r önb treit)-' on äße ren)

fein§ gleichen ^ lebt nic^t auff erbe 2 Sin IüoI geftatt^

finbt man fein haVö fc^on SCbfalon mu^ lueic^en @in-
reirf)3 fing Uiei^ ©almon ift er ju üergleid^en.

2. S)en gelben !6n" für alt id) fron üon ebkm
ftamm geboren Qu jm ftet f/in"" mein mut ünb fin

gn lieben jn erforen (Sr ift mein freub^ mein äugen

mel^b mein befter fdja§ onff erben ic^ bin im f)oIb

"^off ond) er foll mir n:)erben.

3. Hoffnung mic| nert^ ic^ werb geniert in bifem

fal begltiden (Sinr fleinc* ^ü)t'^ id) mol er^eit ©ott

ian§ Unb niirb§ looi fd)iden 2(uff ben id) haw^ !§off

ttnb bertraiü gu jm mein ftetc^ fielen gib jm bie

^ad) er Ujirb mid) tüol üerfe{)en.

L- ^Oi]a\\. %to\d).

1. iJI'IStrS bein gefert-^ ift l^ert on fc^nlb^^ gebulb

2Jl-i mid) tragen mad^t^ (Saturnu§ bra^t-

tieroi^t mein ghtd-^ imb 5rud '-- üerjagen trad)t SKo

Ijin mid) fer^ fid) ic^ t)e mer bj^ gftirn mir fein ent-

gegen hod) toer^ nod) frir funb idjS on müe üon

iiaB 5u gnab beiuegen.

2. ®ar offt i)ao id)^ hiliid) au^ gorn^ gcfd;n)orn

t)or groffer flog ^Zein ^er^ id) nog^ ol tog befrenrf-

1) gl€i)d)c Bb, Db, gleich Bt, Dta. '') ber erbe Cb. ^) fein

retcö Bd, Da, Ed. ') fletncii BD. =) mifrfiulb Bt. «) mag
Ea. •) 3vndt Bda. **) bann Bb.

G. Forstor, Liederbuch. 3
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gebend-' ha^ iä) ^e^ fag 9J?ercuriu6^ Bringt finfternuS

ftelt mir ben mon für bfonncn ben felben frfiein'^ qu&
neibel pein mag er mir nit Dcrgunnen.

3. 9{et^ nod^ bet) jct)!^ ber ftrcit tuürbt funft"^ on

gun[t mir üil git fc^mcr D Jupiter"" gclüer mi(^

ein§^ fünft fein§'^ i(^ ijc^ begcr ic^ loeig ünb fd^meig^

fc^merlic^ id) lig i in $Öenu§ giualt gefangen nod) leib

id^ä gern- »eil bu mein ftern I)alffft mir ba§ 9J?. er*

langen.

LI. @afparu§ a3o^emu§.

1. iljl^tg id) imgtüd nit mibcrftan mu§ üngnab
2j%i t)an ber weit ömb mein"'' rec^t glanben

©0 mei^ iö) hod) ®ott ift mein fünft fein f)ulb önb

gunft bie mu^ man mir-^ erlauben ©ot ift nit weit^

ein fieine getit er firf) öerbirgt-^ bi^ er ernjürgt bie

mic^ fein'5 raort:! berauben.

2. Sticht tüic ic^ roött t)e^nnb mein fac^ todl iä) bin

fdfiroad^ imD mic^ @ott förrf)t^ (eft finben @o tod^

iö) bod^ fein giualt pteibt feft ber nit gu left qI^

äet)tli(^ mu^ öerfd)iuinbcn 2)a§ eluig gut^ mad)t redeten

mut bar bei; idj pleib^ luag gut ünb leib @ot f)elff

mir üöernjinben.

3. 5II§ bing§ ein lüeif ein fprid^mort ift iQtxx ^cfu

ß^rift bu felber'' mürft für mid) ftreitten 5ßnb fefjen

auff bo§ ünglüd mein aU iücr c§ bein @d§ tt)ibcr

mic^ fttirt reiten 9}?u§ i(^ bann brcn"" auf bifer ban,

weit Jpie bu \mWr ®ot ift mein fd^ilb glüd gu auff

ünfer feiten!

LH.

1. ilTCd)t ic^ gunft ^an bet) btr bo§ fon id^ nit

Z'Xl ücrftan b(er)f)a(b bit i^ bu meHeft mic^

\)a§ felb gen^Iid^ berichten gar bonn id^ bi(^

jloar lieb i)ah fürmar in treraen.

») BCE; Text leig. ^) dn Ea. ') nit Ct. ) forest

DE. «) felbft DE, feiB§ BC.
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2. ©arumb fo fer bid^ gu mir I)er id^ ger nid^t

mer ban§ Ijer^e bein o neb[te mein bein toil id&

fein für Qlle§ gut f)er^ fin önb mut fid^ gen bir

t^ut öcrneiren.

3. SBenb wein clenb groB fi^nier^ mir menb bein

troft mir fenb önb gib mir bfc^eib ta§ id^ auB leib

äu red^ter nieib funtm ift mein bit lieb teil mir
mit e§ njirt bid^ nit gereroen.

LIII. mar. SBoIff.

1. j|f|(5rgeben§ ift all müe önb foft ttjo nit @ot^ felber baut bo§ Ijouä SUfo finb audE) ber mcnfd^

fein troft tüo er fein et)gnen frcfftcn tratüt ' S)ann

wo bie ftot-" ©Ott mit feim rljot nit felb§ erl^clt önb

fc^u^et mcu toac^t 2 ünb Ijüt-' an ßJotteS gut ift gmife

bä e§ nit nu^et.

2. 2Ba^ f)iffft§ ba§ wir üor tag§ ouff ften önb ouff

on§ laben forgen üil? (So boc^ ad unfer anfd^feg gen

oUein tok @otte§ orbnung tuil Sßnb ob bein brot^ gfeid^

loürb mit not onb tummer über fummen toann @ot
t>a^ nit-' bir fegnet mit loa^ ret)(^t bir ba§ ^um frummen?

3. S)er f)i)mlif(^ SSater t^utä allein ha§ lanb ünb

leut trirt rußl regirt 2Bir fel}en§ teglid) aB i(^ mel^n

onb rtann nit l^üttet bifer ^irt 2tlä regiment-" nem
balb ein enb merö nocti fo oeft crbaioen toie elenb

leut^ fein toir bann ^eut ha§ loir jni nit üertratoen!

LIIU.

^f) b. nit bri(^ burd^ flaffer^ ftid^ bein trem

an mir bencf Oor bein gir toie bu mit^

gred^t ol^eit bein fncd)t treiolicl) befinft in beinern

bienft fol nun untrem mir toerben nem^ fo mirbt^

erft gro| mein leib oon nem.

1) baut Eb. «) mä) Bdab, Cda, Ddab, Edab.
*) reo) b durchaus. *) ift ab durchaus.

3*
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2. 5I(^ 33. bu bift auff erb on lift mein trofterin

dnb ntmineft ^in öon mir bein ^ulb on alle

fc^ulb fo ioirbt mein ^er^ oor groffem fd^mer^

in leib gro§ i üergan boc^ troft ic^ i)an bu ttjerbeft -

mid§ nit oI[o öerlan.

3. S(d^ S8 Betrad^t ha§ icf) bic^ a^t für (alle) 3

luelt mir !cin gefeit bann bu mein rein ünb ift

nit nein 4 ftet lieb tjnb trelü brumb bencE nit fd^ett)

bid^ l^alt l^ernac^ mic^ nit öerfdEimad^ ha^ bir

fein onbcr biet ben fd^ad).

LV. ßnurcn. Semitn.

1. "^ Gf) Ijod^fter l^ort"' Dcrnimnt mein mort aH mein
^v gebend" öor leib finb !rand nadö bir mid^

tljut^ üerlongcn Std) frciulein gart" bi§ nit fo ^art

!cr miber fdE)ir~" luann bu Ijoft mir mein fieri^ bnb gmüt

gefangen 2)a§ äinciffel nit"' barumb id^ bit t^u bid^

freunbttidj ergetigcn t)er^Iidje§ lucib-' gu olfcr jetit gib

xä) miä) bir ju e^gen.

2. Stein troft mer fiab" mo idi nit tnb üon bir ent-

p^aä)^ mein imgemad^ mirb mi(^ bi^ in tobt frenden.

Qd) gec ünb ftee" fo ift mir iucc tl}u ftet§ an bidE)"'

ber^Iidj fenlic^ on unterlaß gebenden. ^u bir mein

fin" ftct aljctit Ijin fnn an feim orte bleiben tfju

Ijülffe fdiein"" bcm bicncr bcin bu fron ob alten ineiben!

o. §^Iff mir aix^ not"' bcr bitter tobt bat mid) im

äliiang-" phih nidjt jju laug gu bir mein f)enb \d} ftrcdc.

(Sit balb äu mir-' bu l)6d^fte jir erbarm bid^ mein"

id) bin bcr bcin ju mir bein Ijenblin rede bcin

freunbtiid) grufe" imh ticbc hifs luirb midf) lüieber er»

quiden öer!nü|.ifft bin idj" ganti ^ertilidj auff löfc

mir bie ftriden.

1) fehlt BCDE. ^) mx\t BCDE. «) fehlt im Text.

*) mein C. ^) t()iit micl) Bdb, Cdb, Ddb, Etdb.
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LVI.

1. XSteub ' ic^ offt maö)^ in mir felbS laä) ber

/-2' jel|famen berichte '\xd)- nit all bing'" bnb

n)ig§3 gering Q(f)t§ flein bnb I^altS für nid^te @o
funtbt§ ba§ icf)^ ini(^ freub öerfic^ lüol über bleibt i(^

bonn entpfacf) ottt)eg bin icft ber Ijinben naä).

2. 5{n lieb benrf irf^ fein flei^ ^ilfft mid^ ntoc^t tool

bie arbex)t fparen @eet e» alfo^ ic^ trifd^ ler ftro

inu^ offt uergebenS farcn !um traiorig |ei;m^ nod^ lig

aUein lüet)^ ni(^t ob id^ barju üerfd^niac^ ol tueg

bin id^ ber Ijinben nacl).

3. Sluff befferS gtüd^ öerfiK^ ic^ birf bend ob e§

hü^ geriete @in anber ftunb^ oilleid^t mir gunb bo§

id) mid^ freuben niete 2Bann§ ein§ nit n)er^ fo lieffg nit

ler fc^Iag brnnber bl^^ onb IjogeIfd)Iag! aüoeg bin

i^ ber {)inben nad^.

LVII. §einr. ®i)tetocin.

1. GSe ift ber art^ oon tugent 3art'-' trclülic^ benjart

(^ bie mid^ erfrenjt in eren S)orumb id) jr^

bin mit begir"' ha§i ^er| in mir t^ut fid^ gan| freunb-

liö) teren 3" F ^i^ ffei^" ^onn ^u^t bnb loeife

tüoi^ fie bnb tarr feib i6)§ nun l^an tt)U ic^ al§ anber§

foren lan.

2. SBiH fie ber ma^^ fo tl^u önb la^"' id§ otte§ bo§

jr liebe tljut gefallen gür fie nidjt^ mer"' id) bit noc§

ger^ bann nur jr eer-* be§ hijalb iä) mir^ bor allen

|)an fürgefe^t" loenn fie ergefet mid^ aller pein^ in

folc^em fd^ein ^ ^off id^ i6) fol jr e^gen fein.

3. 2a^ gtüd bie jel^t" bie midj erfrelot"' nit fteden

me^t ha^ id)§ mag fur^Iic^ fel)en S)al ebel bitb""

gan^ bnuermilt^ gütig bnb milt bil lobl ift jr §u ie^en

3u jr mid) tregt^ bnb gan^ bemegt frolidien l)in^

mein f)er^ bnb fin mit bem ic^ fein ge^t bon jr bin.

1) ^rtb durchaus in BDE. ^) fie Bd, Dd, Ed; 9tid)t

Db, Etab; rtdö Btab, Dtab. 3) iüeg§ Dt, Et. *) bann nur
fehlt im Text. =) mid) CDE. •') BCDE; fd;ein fehlt im Text.



38 — I, 58. 59. —

LVIII. 9ßiatt. SBoIff.

1. l[tSt Iföttg an einem ban^ ic^ \aä) ein tunrffralo

*l- gart ünb feuberlii^ ' Qr cuglein firoun önb

f(^toor^ Qugbran) für tvat 6el) meiner trett) iä) \pxid)

ia^ i(^ fie fron" mit aller jc^on für S5enu» n^arb ber

atjfel ft^on- Quff bifer erbt"^ mein ]^er| begert nit mer
bann fein jr bntert^on.

2. 9?un f)at fie bo(^ ein münbieiu jart ba§ brinbt

rot wie darfundetftein ^r Ijdl^tcin iiietfs ge^irct fein

jr ^cnbtein obelid^ ünb rein 9?adj allem Infi"' ift fie

ouc^ fuft mit lücife bitb berbt gan^ molget^on fett

nic^t an jr'" o glücf gib mir nit mer bann fein jr

bnbert^on.

3. 9^DC^ ift jr fcib gan^ mot geftatt ge^irt mit oller

t^ugent fc^on ®rum6 lob ic^ fie gar monigfatt Dil

mer bann ic^ onäfprct^en fan <Ste ift bie fein'" ber id^

allein gu bicnen micti ergeben f)an brumb i6) beger"

öon ^er^en feer nit mer bann fein jr^ öntert^on.

LIX. Qaiiv. Semitn.

1. '/^pStg nac^t ic^ fic^t" nac^ beim* gefid)t jart^ aller licbfteä mc^belein S)ein gut mei^ ber"

bitteic^t ongfer mir glieb erfc^cin am fenfterlein 55ann

i6) mic^ ^eb" nur bir gu lieb mit fingen bnb l^ofiren

üor beiner t^ür" glaub fisf)er mir mein irf) allc§

in 5 e^rn.

2. %üv anber att" mit freuben fd^aH ^ofier ic^ bir

mein STruferfein S[Rein bienft nimm on" mein lieb ic^

I)an mit bir gcteitt mein ^'ujcrlein ©ein freunbttid^

gfid^t" mein f)er^ burd^ fidif* mann icf) biö) an t^un

^liefen bein euglein rein" gent liec^ten frfiein mit ben

t^uft mid^ erquiden.

3. 6Jen mir aUetn" bcin liebe rein betoei^ mir feine§ "'

bodetein SDu gfelft mir tool" Wann ic^ bic^ fol fe^en

*) ;?uberlicr) Dd. ^) fcö6n Bda. ') jr fein BCDE.
*) bcm Eb. 5) o^it Ab, Cb, Eb. ") fid^t E. ') bu feineS C.
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im Qxbmn rodfctein 3" trem bnb eer^ beinr tieö id^

ger fc^iuor ic^ bcQ meinen tretücn iüag§ frifc^ mit

mir^ üU i6) mit bir e§ fol bic^ nid^t gereroen.

LX, Subo. Senff.

1. iM% i^ l^crfeticb crlücrben bid) fo fpriest
^

2Jli c§ barff nit luort fo ^at ein ort nerlangen

t^u nit lang mit mir orangen.

2. S)Q ic^ hid) crft am onfang fat^ fein gcmodEi

mein ^er§ mer ^et bi^ ic^ mein betf)^ legt^ an

bg i(^ t)c| mit ^obcn tt)an.

3. ßen fe^ bein gmiit in meinen mill gan^ ftiti

fot pteiben ba§ tfiu tlaffer^ t;o§ t)era(^ten önb mein

lieb red^t betrod^ten.

LXI. X^omaS Stolzer.

1. /jCS'itlaubet ift b(er)* Jr>albe gen bifem mintec^ fatt SBcraubct"' föirb id^ balbe mein lieb

bo§ mac^t« midb alt ®5 \<i) bie fd)6n' mu§ mciben

bie mir gefallen tl)ut bringt mir manigfeltig " leiben

mod^t mir ein'' fcfiraeren mut.

2. 2Bo§ lait-io bu mir ju Ic^e mein braun^ fcfimor^

me^betein SD5 mi(^ bie nieil ergebe fo ic^ bon bir

mu^ fein? Hoffnung mu§ mid) crneren nad^ bir fo

merb ic^ frone! t{)u hat"!) t)enr>iber feren hk jctjt Juirt

mir §u fang.

3. @ei5 meife Ia§ bid^ nit offen ha^^ f(offer feinb fo

til §aft bic^ gen mir rectit gfcfioffen trcnplic^ bic^

tüorncn tpif §üt bic^ bor faifcfien jungen borauff fe^

mol hthaö^t fe^ bir fc^önl lieb gefungen gu toufent

guter noc^t.

>) an-id) Cda, Dtdab. ^) Bett BCD. s) leget B. *) ift

tonS bcr Dtb, Etb; III .5, Aa, Ba, Ca; (Sntlaubt ift Dn§ ber Ul5,
Atab, Bab, Gab. ^) betriiibct Da, Ea. «) mein fein? lieb mac^t
III 5. ') fcbon Bb. «*) mancbfelttg Bda, Dda, mangfelttg Btb,
Dtb; b\l beimtic^ III 5. **) leiben, ba^u ein Aab, Gab, Dab,
Eab; III 5. 1") Icft III 5, BC. '') ber BCDE; III 5.
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LXII. SBoiff ©refing er.

1. "li &) nte^blein rein"' i<i) ^ah allein etjgen micfy

^*^ bir ergeben 2)arumb ic^ toil"-' in gi)cim tnb

ftil bir 5u gefallen leben $aff frei) barauff ba§

bid^ ber > fauff nit reiüen fo( t)ebo(f) tüieJüoI i<i}

^e^unb fc^eib mit fc^mer^ ünb leib fo ^off i^ hod^

cg ttjerb mein nod^ Oergeffen nit erbarm bid^ mein

bä ift mein bit.

2. Wdn !£)er^ iia§ ift"' on argen lift mit fc^mcr^cn

gor ömb geben SBann id^ bcin bin-" bnb fe| mein fin

nac^ beinern tüiHen ftreben. ^ö) tüeife !ein je^t

mir ift ju ipel)t ein trit üon bir f)er^Ii(^2 glaub mir

fein fol^er fc^mer^ öerfuciit mein f)er^ burrf) liebet

fal liebft mir für aH ünb |3leib ber bein ic^ tüifC

ünb mu^ bcin e^gen fein.

3. ®an| frefftiglid^'" beuilc^ id^ mid^ fein§ meiblein

in bein gnabe Qd) {)ofi and) frei)-" ha§ id) ber fet)

bein l)infart bringt fein fc^abe ©ebencf an mi(^ ai^

iä) an bic^ I)alt öeft ünb ftet lüo einr bid^ bet

ömb bliebe bein bi^ toanbcB rein bencf an mein

treiö on alle rem öerla^ mid^ nii^t I)alt mir beinc

öerfprod^ene ^flidf)t.

LXIU. 5}jauluS ^oPetmer.

1. i]|(5rpebftel bitb^ benjeif? bid) milt mit beiner

2*j lieb önb gunft gen mir S5e§ gtet)d) iril i^-"

lüonn icf) I)an bic^ nod) Infi ünb munfrf)^ mein^ ^er^en

gir ©rmett für aH in bifem tall mit reicEiem fi^at

fre^5 ic^ mid^ bein in eren.

2. g. hu fott f^an^ ouff aller pan für anbern ati

üon mir ben pxd^ ^n bifem reid^"" lebt nid^t bein gleid^

mit attcm tf)un guc^t pcrt ünb luei^ S)a für bic^

ad^t mein I)er^ ba§ lac^t ünb fte^ betrad^t mein

freub mit bir gu meren.

1) icö bir Bt. ^) ^erfetieb BCD. ^) bringt E. *) gunft

Ba. *) frcft) Ba, Dtda (b ist hier beschädigt), Etdab.
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3. Sü bir id) mirf)"' freunbtltc!^ berfid^ bein ^er| mir

gan^ mit treten fe^ 2)iett)eil bu gar"" on aU gfar

mid^ finbcft ourf) gerecht ünb fret) Dn oH ümbftenb

öon bir nid^t iDenb bi^ in mein enb be§ tfiu i(^

bid^ gcmeren.

Lxmi.
1. ijl|t5rn fid^t nun h)ot tt)ie ftet bu bift rcd^t gon^

2Jtl önb gor on argen lift f(^6n I)elftui bi(^^

bä frei) 2 id^ mtdt) üerfte mii^ xcd)t, mein^ ^inberfic^.

2. ©in \pii für bid^ fo§ tauften gilt ünb öntretö

fein fo biftu milb t)off noi^ ber rand"- »erb bid^ nit

long taufd^ ft)eit bu ^aft bie njei^fet banrf.

3. Sre^bt mid^ bon bir bein ftoI|er fin geneuftuS

fein fo loirftug inn gu feiner 3ct)t"' id^ tiarr^ önb bet)t

hjer lt)ei| föer nocf) ben @fel reit?

4. SBann üntretü trifft jrn I^errn gern l^aB mir ein

ou^eriuelt in eern nit al§ bu bift"' bie öntrett) ift

luer h)eiB toer§ onbren fd^ioager ift.

5. gar^in mein me^ mit beinern toufi^ id^ !§off ic^

foH nod^ I)Qn ein raufd^ mit einr ouff erb"' bie id^

beger ju feiner getjt rocrb i^ gemert.

LXV. Stomas Stoiber.

1. <5^$R§ gtei(^en lebt auff erben nidjt ber ic^ mit

/^ lieb öerbunben bin ^x jüc^tig geberb ^ önb

freunblid^ gfid^t ligt mir al augenbl^d im finn @ei)

mo id^ tdbU'^ t^u n)a§ ic^ fo( fo ift fie^ nod^ önb pleibt§

allein bi§ in mein grab"" Ia| id) nit ah gu lieben fie

önb anbre !ein bie id^ mit ganzen trennen mein.

2. ^x§ gleid^en f)ab ic^ nie erfant mit fitten ift fie

l^od^ ergebt B^nilid^er freub ift fie öermanbt raolt

@ot bog fie emig lebt SSnb idE) mit freube"' mein redete

I^tjftu Eb. 2) jretD Btab, Dtab, Etab und Nr. 69 in

sämmtlichen Ausgaben. ^) Nur A hat })i\v. *) berb Dtda.
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get)t mod^t j^r in ercn tüonen bei) fünft ntd^t ouff

crbt^ {(^ mer begcrt erft h)cr id) aU'er forgen fre^ o

glücf barju mir gnab Derlei^)!

3. Sr§ gleid^en tuirb nicEit met)v auff erb fie tregt

mit eren h)o( ein fron 2Ber id} gen @ot bnb tuelt fo

tücrb ba$ fie mod^t fein mein troft ünb Ion ^ein fc^a^

fo gro§~" in feiner rao§ i feint 2Ibam§ get^t erfnnben

lüart ber2 mi(^ bei^alt'-' jr fd)Dn ünb gftatt idj ^off

fie §a(t 3 in trejuen ^ort trnb frcl^ *
fi(^ meiner toiberfart.

LXVI. SBolff ©refinger.

1. ijtilö^ fonibt ber mcl) mit manc^erlet^ ber blüm-
*V lein 5ort r\aä) fcijncr ort erquidfet baä

Derborben Jüa§ burd^ wintert gewalt hav frewet fid^

gan^ monigfalt,

2. 3ia§ ba§> ho kbt fi(^ t)c^ ergebt ber böget gfong

n)ö(rf)e§ Dor lang berfdjtrigen iüa§ auc^ laub bnb

gra§ bol grünet fd^on bert)alb idf; aud) nidbt tratt)ren

tan.

3. 58nb fonberlic^ crfreiö ic^ mic^ ^eimlid^en be§

iä) UjeiB mol me§ bauon man nid^t bil fonber§

fprid^t nod^ fagen fott iril el nnr wot fo gret^^

mir ttjol.

LXVII. e

1. if|3^ fveub ncrt mid^ gu aller ftunb ber mir hai

^ gunbt"' ift eren lüerb ^m luirbtgu tet)f mein
roter munb offt mirt ic^ gefunb"" wann er mein gert

©0 tf)u icf) ja tüa§ mir gcbnrt gen jm'' auff erbt mid^

nirf)t öcrfürt er lebt nid)t ber mid^ anber§ fpürt.

2. %d) §. troft midf) bor aller tuelt mem ba§ nit

gfelt" Seit mir nit an mein trem f^ah iÖ) gu jm ge-

fielt tt)ie er fid^ fjdt^ (Sen mir on n)ül)n fo ia^ iä^

') mafe BDE. «) bar B. «) hat DE. *) frert BCDE.
^) gcl^t§ BCDE. fi) Als Compouist wird ipcinrtcuS ©^telttjetn

genannt Bt, Dt. ') jn Et.
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tntt§ gcfoCfen tüol bnb t{)u n\ä)t anber§ bonn iä) fot

mein I^cr^ ift gu jm tüillenä üüI.

3. 53et) jm tc^ gan| ber Hoffnung bin er treibe aud^

l^in"' föeic^ nit bcr mo^ 9^it weiter '\td mein gmüt nod^

fin geutfit » mid) an jn" bar an id)^ - la^ 6r i[t ber

red^t bnb baä ift lüar ob id) lebt {)unbert toufent jar

hin lieb bnb trettJ an jm=^ nit fpar.

LXVIII.

1. jp9?eunbttid^er gru§^ mit ^u§ marb mir lieblich^ bnb fü§ erfrerot mir f)cr^ bnb jinne im
augenplid" mit* fc^ricf^ muft fdtjeiben id) bon t)innett

gro^ flag"" ic^ trag^ bnb gmeifel fer^ ic^ fec^ fie^

nimmer mer.

2. S)e§ traiürt mein ^er^-' on fc^er^ in groffem lüce

bnb fd^mer^ mö(i)t ic^ ba» glücf erjagen ta§ mic^ \v

troft"' erloft ou^ jämerlid^en ffagen forg nid)t^ be-

fc^i(^t^ bnb greife! fer ic^ fed^ fic nimmer mer.

3. SSann id^ betradE)t^ bnb ad^it jr fcöon geperbt fo

frod^t mer)n Iier^ bon groffem fenen mierool bic ret)n""

gar ftein moc^t ödsten meiner ^jcnen mit leib"' ic^

fd^eib"' bnb jtoetjfel fer id) fef) fie nimmer mer.

LXIX. 2:^omaS (Stolzer.

8. oben Nr. LXIIII.

LXX.

1. "^U^ grunbt bermunb bin id^ alae^t mad^t^ neib bnb Üaffer^ 5a§ ber mic^ berfolgt

on atte« ma&.

2. ^ä) bjolt ba§ fott ber Koffer pxad^t mit mad^t

gerodien fe^n fo n}urbt berbcrft mein groffe pein.

M gcndö D. 2) tntcö BDE. 3) mir BDE. *) nit Ab,
Bb, Eb; ntc^t Db. ^) ftricE(I) Ba, Ca, Da. «) nit Eb.
') fi^ bid) Dd, Ed. «) fehlt Ba.
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3. Q5tt)xnbt nicfit enttuic^t ift oII fein frofft ha§

fd;afft ^er| etinigS dt. ber lieb i t)nb trclD id^ al5et)t

fenn.

LXXI. (Sii'tuS S'ietx-idj.

1. i|t93n grü§ bid^ ®ot^ mein feine Srot bu liebeft

l- mir im f)er|en ^c^ bin bir ^olb^ o ba§ id^

folt freunbtli(i)en mit bir f^cr^en^ S)Qrsu ä^^ingt

mi(^^ gar ^ gmaltiglid) bein gültig mi^ önb perben

fein f(^6ner ift"' gu bijer frift bie t)e|4 lebt Quff erben.

2. ajfein junget f)er^^ (eib groffen fd^mer^ üon bir

üermunb bnb gfangen ^ein ru nit i)at^ frü bnb aud§

Ipat na<i) bir mein ftet§^ öerlangen S)ein freunbtli^

mort"" ^anb mid^ bebort 6 barju bein f)6flid^ brangen

bein lieblic^ g[i^t^ mein ^er^ buri^ ftid^t, bein lot^enb

munb önb mangen.

3. ajiein fenlicE) leib"' o fdf)6ne me^b lan mir nimonb
öertre^ben Sann bu allein"' gart juncffratt) rein gen

bir föitt mid^ oerfd^reiben Qu bienen bir"' mit ganzer

gir' in gürfiten ünb in eren bein lieb mit* te^I"" fo

wirb iä) fjeil tt)u midf) meinr bit genjcren.

LXXII. maxtin SSoIff.

1. llf^^fai iüi^ t)epnb I)aben rec^t ba§ t^ut mid^
A^*- tt)oI bebunden ©e^t^ gegen mir öil ormen

fned^t bann ^o fd)e^ben föil mir winden ba§ anb mid^

feer"' o glüd berfer, ba§ fdEieiben niti' mein l^er^ ger-

flemm! fünft ic^ üerbirb~" im elenb ftirb ttjo mid^ nit

troft mein ^er^igS 9)?.

2. Dh tmfal ^e n)il ijeben ftd^ bas i(^ mein fc§a|

mu^ meiben ^en ic^ crlüelt Ijab ftetigflidf) ba§ mu|

^) ücb D. 2) mit bir gu fdöerfeen Ab; mir bir ju
fd^cr^en Cb; mit jr fc^er^^cn Ct. ») fehlt Ba, Ca. *) je^unb
Btda, Dtd, Etdab. ^) ftet mein BCDE. ß) bettiort Ct.

') gir Dt. 8) unleserlich Bt. Cb hat durch Verschiebung
der Platten folgende Reihenfolge der Lieder: 7o, 75, 76, 73,

74, 71, 72, 77. ») fe^ Ct; fle^, flel§ Btdab, Cb, Dtdab, Etdab.
") bamit Cd. ") bog nit fc^eiben Ca, Ea.
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iö) t)e bo(^ leiben tüann e§ mit glualt-^ I)at fein geflalt

brumb id)§ gar I)Qrt gu ^er^en nimm aä) f)6c^fter

I^ort"' mit einem mort troft mic^ mein alter Hebfieä 9?^.!

3. @oI c§ bann ^e gefc^eiben fein fo tvbll e§ glücE

boi^ malten ^c^ bitt bid^ aller liebfte mein tt)u bic^

ftet gen mir Ijalten S)an briaub iä)^ l)c^ ger an bic^

ob ic^ fo haih nit miber fem gebencf boc^ mein-"

gteid^ mie id^ bein tröft mirf) ju Ie|t freunbtlic^e§ 9JJ.!

LXXIII. mav. SBoIff.

1. /Itö mic e§ lüoU^ bannodj fo fol mic^ anberft^ nic^t§ 1 erfremen 5)ann bie mic^ fant-" im

fa|nacf)t gmanb am tan^ im erflen reien Sic mei^

mol mic onjudjt an fie^ gert ic^ noc^ nie 2 iua§ äet)d^t3

fic bann mi^ armen.

2. S)a§ fie fo lang-' mid) ^ fielt im jwang mein l^er^

Jüil mir ^u bred)en SBenn id) üor jr"' offt fte mit gir

önb barff jr nit 5U fprec^en %m legten ban^"' h)a§

e§ bie fc^onl"-" fic fprad) gu banb „töit ic^ mid) bein

crbormen."

3. S)arauff id} luart^ ünb Tjoff bie ^art luerb guten

flei^ nit fparcn 2Bic id)§ begert"" bnb fie mid) gmert

ben fug önb ,^cit erfarcu 2;ay fic in fiifi"' mit freuben

X>il^ i)alt trcff haä gil önb fd)IieB mid) in jr armen.

LXXIIII. 3)Jartinu§ SBoIff.

1. iL3ieunbtfid)C jir" ti}u gegen mir bein t)er^ in

-^ gnaben net)gcn ®anu fiiriuar glaub"' bj ic^

mid) Ijab bir geben ganr, für eiigen SQjeit 5U fein-"

ein bieuer bein in rechter trciu beimlid; bnb fttri

ift e§ bein Jüil bj la^ bit idj freunbtlii^cn ^ mid)

Ijierauff berfien fo nnrb gringert mein fc^mer'^ ünb pen.ß

1) nichts anberft micf) l'ab, Dab, Eab. ^-) nit Bd, Dd,
Ed. 3) ^cigt x)y^ ]7ij_ i^ BCDE; Text mit. s) freimt»
lic^ Db, Ed. «) peilt Cdab, Db, Edb.
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2. „^ictueil ic^ f^ür^ bein groffe gir bie bu gen mir

t{)uft ^ebcn @o mü aud) id)"' ficnriber bid) mit

red)ten treircn lieben %üx aH Quff eiV biftu mir »erb
bann tjocfifte fron bu fiaft gen|Ii(^ gefangen mic^

äu gfaflen bir at^ glücf fumm fd)ir! ha^ offt t>nb

öil erfrcn)t icerb önfer beiber mil."

3. D nicibtic^ bilb^ bu {)aft in milt mein ^er^ mit

freub itjon meren S^arumb n)il id)^ gan^ ftetigfli(^

mein lieb nit üon bir feren <Sonber bie trero on alle

uro al3ct)t Ion ftcn ba§ folt lüorlic^ oerfe^en bic^

fc^ mir ein jil in gl)cim ünb ftil t;er^ einigt

mein la^ mi^ bir and) beneiden fein.

LXXV. X^oma§ Stolzer.

1. /|C9tft ' njirbt erfreföt mein tronrigS {)er| fo mein^ lieb raiber fummen ift SSmbgebcn toa^ e» öor

mit fcfimcr^ t)erfrf)marf)t burct) leibt ^u aller frift §et

gro^ üngemad^-' njcil^ id) nit fad) bie fc^onft tk mic^

erfremen tfjut farfiin t)er|tct)b!" ein fc^one meib er==

frifd^et mir fierg finn önb mut.

2. ^er^Iicb got njillfummen'' biftu mir mein§ ^er^en

ttiun-* etiniger troft ^cad) bir üerlanget mein^ begir

i>dtt ujiberfart f)at mid) erloft 2(u^ fc^n^erer ^jein" -^art

met)blein fein ftimm mir ein §e^t ein fieimlid) ort

ta^ id) 3u bir^ müg fummen fc^ir üon bir t)6ren ein

freunbtli(^ njort.

3. Sein rü noc^ raft fan fiaben ic^ bife ha§ id) loiber

äu bir fumm Cn nnberloß bcnd id) an hid) mein

freunbtlid)§ me^blin ftct onb frumm (Srt)6r mein bit-

bie ic^ au§fd)üt öor bir fcin^ lieb fc^Iag mir§ nit ah

bcm biener bein"" in treioem fi^ein \aä mid) nit fein

öor bir fc^abob.

1) erßlicö Ea. 2) bietoeil Ba, Ca, Da, Ea. ") ^q^^
teiafumm B, gottmilfomm CDE. *) tonn E. ^) Text
mein mein.
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LXXVI.

1. ^n Iie6e§ brun[t trag id) gro§ gunft rteiB-^ Ii(^em 6ilb gan^ gnrt ünb milt ift jr ge[tatt

fie l^at mit gmatt mein I)er^ bewart mi^ frenclt

fo fer bie I)ine[art.

2. Qr lüeiblic^ berbt feint gar njol njcrb ju preifen

t)e iDann bort noc^ t)ie lebt nit jr gleich ol^ tugcnt-

reid^ ift all jr art mic^ frcnrft i
fo fer bie t)inefart.

3. ^x fit Dnb fc^on feint wot gu fron wann jr

gefielt bie bergen bricht ju aller ftunb ift fie ein

bunb meing I)er^en gort mid) frenrft fo fer bie t)inefort.

LXXVII.

1. jL3icunbIt(i)cr gru^ 5U aller flunb fe^^ ^\x ge«-

/^ wünfd)t mein Ijer^ig§ 21 dJlid) t^ut erfremen*

bein roter munb ju bir id) oll mein boffnung i)ab

^n fieter trcw Onb ganl^er gir ^ bin id) berct)t jn bienen

bir I)eim(id) ünb ftiö on abelan nad) beinern Witt

bin öntert^an ba§ folt I)er^üeb öerfc^en bid^.

2. „jDein frennblic^ grn^ ben nim ic^ an ben bu mir

wünfc^t öon ^er^en fu§ S)ein willen barbet) xd) öcrftan

boc^ merd barbet) bcr liebe bu^ 2öer üil wiH t)an

am lieben mein ber mn^ üeft ftct ücrfc^wigen fein

wo ba§ nit fanft fo Ia§ barnon benn falfi^e lieb '' gibt

bofen Iof)n e§ ift öerfuc^t glaub» fid)erlid)."

3. 9}Jein ebel§ St. auff btrewe mein fag ic^ bir ju on

ollen wa^n ^d) Witt oeft ftet öerfc^wigen fein nimm
mic!^ 5U beinern biener an f^rifc^ wagä mit mir, ta^ bit

i^ bic^ bu wirft trew ftitt erforen mid) ta^ fc^wor

ic^ bir het) meinem et)b öon mir bir nic^t gefd^i^et ^ le^b

qI^ gut» gen bir üerfid^ id) midj.

») BDE, Text frend. *) bet) Eb. ") mic^ erfreWet
Btd Dtd Etd. *) äir Db. ») CBDE, Text baruon, falfc^

lieb. «) BDE; Text gefcbtcbt.
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LXXVIII,

1. il;t@in f)tx^ (jat ftc^ mit lieb berjDfTic^t ju bir

2jtV mid) ixt and) nic^t be§ !Iaffer§ bicftt ob jm

fein f)al^ jerprii^t hnxd) fat)(^en ^aö ou^ bofen neib

feint gifftig fcfineib glaub bj iä) bi(^ barumb nit

meibt fein önmut leib ünb wer er nod) fo gfc^et)b.

2. S)u bift mein§ gfallen§ liberal nad) munfcQ bnb

rechter mal freub one gat ^an ic^ bon bir 5U mat
an bir hod) gar fein mangcl ift falfc^ reb ift mift

be^^olb nid^t f^afft bc» f(affer§ lift gu feiner frift

man meife mol mer er ift.

3. 2Ba§ glücfeä idj jm münfc^ ünb gan be§ gee ben

fc^me^er an fein untrem fan nit önuergolten ftan

erfd^einen mirt in furl^er ge^t mie öaft er f^ret)t an

feinem ^ler mir gar nichts leit e§ fett jm me^t mein

;^cr| fiel bir erget)t.

LXX1X.1

1. i5®"^ «^ittS o"tf cr^ 551^ fremcn- tf)ut für bicb

Xv aHein mein Ijerßig^ ein ®n gibft meim ^eri

öil fteub ünb mut glaub ba§ id) bid) mit tremen mein

barumb fjab id)-' ganl5 mißigflid) ergeben mic^"' in

bei)ne ^enb ^alt feft an mir-' mie id) an bir bein

imuerfcrt bi§ an mein cnb.

2. Söebencf mie bir mein junges (jcr^ mit rechter trem

ift önbertfion ^ter bidi fd^oni^ Heb f)ermibcrmcr^ ce

id) mcrb aller freuben on 5Baun mid) fein 5ei}t^ on bic^

erfremt fcrr nac^ imb wcijt-^ bi\i t^u§ crrcnft t)ilff gtüd

ba^ idi'^ pleib cmigflid; bcin imuerfcrt bi^ an mein enbl

2. gtic^t bic^ barnac^ ünb älüeifel nic^t id) mill öon

bir nit f(^eiben ah Schaff hav mein frand^ fier^ nit

§erbric^ ic^ picib bcr bein^ hi}i in mein grab 2)a§

felb ermiB mei)n nit ncrgife bu bift audj glüi^~" bo§

id) nit menb ganl^ frumm ünb fretj-' feti iuo i<^ fei)

bein ünuerfert bi^ an mein enb.

') Componist .'ö. ^iaac Bb. Db. Eb. -) erfvctten Ea.
s) BCDE: Text ploib bein.
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LXXX. Xf)oma§ «Stolzer.

1. /C© mut öi( leut^ bie peut \o mir burd^ gunft"'

Vlb önb liinj't gu gftonben ift. Seit nit haxan^

auer tan \\d) f)ieten gan^" üor glan^ ünb ^inber üft?

@o nur atteiir t}er|(ic6 iä) bir ^ gcfat"^ fein M
niic^ irren tf)ut ber^alb trag ic^ ein fret)en ntut.

2. 2a§ mid) ber ma^-' fürba§ bebunden 2 gor-- fürioar

bu artlic^§ bilb ©§ n)irb bnrc^ jid)-^ tremlid^ ber

fetbig neibt^ mit leib olfo geftilt 2)a§ man erfent-^

ieljcnbt bein ^er^ gen mir-^ mit gir bcm biener bein

ma§ Jüilt bu mer mein ^ettljcrlein?

3. 8(f)eiben mu§ idr bog mid) nit Ijart betrübt^ noc^

übt S\i ber 3 fac^ allein fo batb" bein gftatt üer-

kffen ätoingt^ önb bringt-» mir tmgemad) bod) je^t

I)at enb^ tmb luenb offt trourifet)t^ nimbt leib na<i^

freubcn öol önb milö benn töol fo get)et e§ mol.

LXXXI. Ä^. Sfaac.5

1. /pS^fennen tfiu mein traurig§ gmüt in bem bein^ güt^ gen^altig ift S)ann gu bir ftet ^er^ ^ j^ut

t)nb finn üon mir öorJiin-' bü§ miffen' bift. Ob idi

bid) meib burc!^ argen neib mic^ etraa§ leibt on

h)iUen mein t)ebod^ fol fein im ^er|en ünuergeffen bein.^

2. (Set) wo iä) UjöU bet) anberm fd)er^ t)ebod) mein

Ijer^-^ fot fein bet) bir 2öann bu bift mir junemen ein

\a§ f)er|e mein- aufe ganzer begir '' S3nb feiner ber

mein t)er^ fünft mer gu freuben gf)er in feiner

fad) barumb bir mad) mein f)er^ getualtig taufent fad^.

3. ®cr gleid)en aud^ tf)u gegen mir al§ id) gen bir-'

in t)6d^fter ma^. ©per gu bein l)er| önb t^u al§ ic^

bann feine bid^-" öerbringen laf; ^on meiner f)ulb

t)mb feinertet) fcbulb allein gebult ob t)eberman

bid) mir nic^t gan id^ n)il bidf) benno(^ nimmer Ion.

1) getf) Bt. '^) gebunden BCD. 3) 3ur BCDE.
*) bringt BCDE. *) ö. Sfnac. §-. SÖIargg. 5u 23tanb Dt.

«) {)er§ Ct. ') griffen Dt, Et. «) fehlt im Text und
€t. 9) gir BD.

G. Forster, Liederbuch. 4
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LXXXII. @tjtu§ S^iet^rid;.

1. iltSSn grül bic^ ®ot mein truferlini iä^ bin bir

*t f)oIb üon I)er|en 2)aim bu Bift gar ein jun!-

froiü fein mit fc^im|)ff 2 bnb aud) ^ mit fd^er^en Slud^

glimpff önb fug~" gart jundfrajo fing i[t bir gan^ an-

geboren be^iialb ^ bann icf)^ an^ ^er^en f^ricE) in eren

ttjuft^ bn§ al freuben^ mcren.

2. 9Jiit fingen bift bu ^oc^ gcpreift fraro ©üo mu§
bir weichen ^J^ein lieblirf) äud)t ha§ üvkS) bereift barin

niemant öergleid^en 3:f)ut bir fürmar" gort jundfram

dar barumb ift nur bcrtoren bu bift bie rec§t~" ^(ppollo

gfdilec^t in eren tüjuft önf; aB leib öerferen.

3. t^i^eunbtlic^ geberbt gu atler frift tt)uft ^eberman

erzeigen @elig füriüor ber jüngting ift ben bu inirft

^an gu ' eigen S)ann luol beljui" gart jundfram gut

für au bift au^erforen iä) münfd^ bir glüd" für all bo^

tüd in eren la al beiu tag üergeren.

LXXXni. mar. SBoIff.

1. "^ ßf| bnfal gro^^ »ie gar on ma^ t§uft bu micfy

--A' t)e| betrieben SDurd^ fd}eiben§ ^ein~^ bann etenb

fein gettjolt an mir t^ut ^eben ®o§ ift mir fc^föcr-

aä) glüd nun fer e§ luiberumb gu freuben! ha§ ic^

nit lang ^-' in folc^em gmand bie aßer liebft mu| meibcn.

2. 2Bei{ e§ tit getit^ nun alfo get)t ba'^ e§ mu§ fein

gefd^eiben @o bit id^ bid^" t)e^unb freunbtlid^ mein§

t)er|en t)6c^fte freiben '' Xa§ bu t)c| mein- fd^mer fc^mer^

ünb ^ein be^ bir felbft molft bebenden önb mic|

barbet)- in bein f)er^ freQ lieblich molleft üerfenden.

3. 9Jun gfeng bidE) ©ott- mein münblein rot önb

band bir &ott üon ^er^en S)er lieb bnb trett)^ bie bu

truferlein Adab, Ctdab, Dtdab, Et. «) fc^impfen Ab,
Bb. Db, Eb. 3) fehlt Bb, Db, Eb. ') berfefjalb Et.

5) t^ufüi Ba, Ca, Da, Ea. «) freub Ba, Da. ') für E.
*) freuben, iQ nit fo lang Ba, Da, Ea. ^) freuben BCDE.
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on retü ergeigit in f(i)im^ff ünb f^er^en 9Kit luft ünb

gir-" barburc^ hu mir mein !^er^ gan^ ^a[t befeffen

borumb fc^rei^ irf)"-" gar ^erligflicE) otsetit bein onuergeffen.

LXXXIIII. 5pau(u§ ^of^eijmer.

1. Qf©^ flog önb relü mein groffe treiü fol gan^
>^ önb gar tterloren fein ünb glaub iia§ mein

glücf ^ah fd^on gan| üergeffen mag mir fein troft er^

mcffen bann ha§ e§ fet) ber alte fit fein fan? ac^t

feiner muScat nit,

2. @§ t§ut mir ant ha§: Dnerfant fol merben mein

getrenjer milt bcn ic^ in ftitt für anber tfiet ergetjgen

feiner fitf) nie fo eigen ergeben l^ot mit fold^em flei^

bocfi Jüirb fein rap üom baben tüd^.

3. SSnb ob id) wer ini falfc^er mer önb öngetreh)

aU ^ubo§ Wü^ fo meint id) bo§ mir moc^t nic^t

übler merben getont auff bifer erben Ijoff id) bie ge^t

öolg fd^ir f^txnad) öntrett) treff jren Ferren anq.

LXXXV. m. So§an. SBencf.

1. il|t®"i gmüt- önb blüt~' ift gar entgünb in lieb

2Jti önb brint önb fi(^t mit mad)t~" in ^of)er

ad^t beQ bir ju fein^" mein S'et)ferin fein menfd^ fein

menfd) on Ud) fon ^ erfreuen mid).

2. Sieb ^an-" önb fon- fünft onberft fein bann tid)

allein fd^obab önmerb^ feinb x;e^ ouff erb ol mutcr

finb^ bie irgenb finb fein menf^ fein menfd^ on bic^

fon erfrenjen mi(^.

3. 2a| midf)-- bid^- lieb tjon nit ömbfunft bo§ fd^afft

fein gunft modf)t oud^ fein mut- bu^ mein gröfte§ gut

bcncE felbft bet) bir^ mein t)bd)\k jir fein menfd^

fein menfd^ on bid) fan^ erfreuen mid^.

>) Text i)an. "") fehlt BCDE. ^) fehlt im Text.

4*
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LXXXVI. mat. 2ßoIff.

1. Vl^I ^oß önb neib^su J)of iä) teib tüic lüot icfi)?

^ nit t)ei*jd}ulbc ^ann {(f) tüei^ ittc^t-^ luarumbl

gc|c^icf)t fmb ®ot§ triHen id^ä bulbc ®er lüci^ mic6

grcc^t fimpct ünb fd^tcdöt lüicluol bcrfc^med^t önb

bin in gro^ ön^nlbc.

2. SBem ©Ott ttjol Juitl- in gt)eim önb ftiH fon fant

^scter nit lueren. ^ä) frag nid^t nadf)^ fold^ großer fd^mac^

'

fic reicht mir nur ju eren. 9)?ir leit nid^t brau

boö bcr ^offnmn mir nit öil gan bodE) ^ab id^ ^u(b

mcin§ tjerren

3. SDem td£) mit ftci^- in cer ünb pm^ biper gbicnt

mit gfallen 9?im mi(^ nic^t an- lafj al§ für gan ma§

fic üon mir tl^un fallen Qdö I^off gu ®ott lüerb meinen

f^ot in ^o^er not jm nid)t loffen gefallen.

LXXXVII. *:}5aulu§ .'goff^etmcr.

1. iS 55ntf(^afft mit bir I)et geren id^ t^et el nur bir

li\- gefaffen Srelo Heb önb bienft id^ bir öerfprid^

la^ bir ha§ nit miefaKen. SJJein ^er| fagt mir- ol^

gut» oon bir f)et)mlid) ju alten getjten ftiolt geren

fcin~" bet) bir allein mod^t ic§ ber jetjt erpe^ten.

2. ^arumb mein I)ort bid) ^iu mir fer bu bift mein

fd^Q| auff erben Sein lüil id) fein, merdE mein beger

t:^u mir 5u miUen luerben (Sin Heine jetit^ mir freube

ge^t fo bu mid^ t{)uft geiuercn mein l^offnung id^-'

fe^ gan^ in bidt) mein lieb mit bir §u mcren.

n. 21^ Ia§ fd^ön» lieb gefaflen bir mein bienft mit

redeten treten ©rseig bi^ freunbtlid^ gegen mir bnb

tl)u mein f)er| erfremen (Sin Heine mei(- tumm ^er bnb

e^I t|u mir bein lieb beloeifen fo mil id^ bic^"" gtaub

fi(^erlid^ mein lebenlang brumb pre^fcn.

1) BCDE; Text nad) folc^er fc^mac^.
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LXXXVIII.

K©^ fe§ bo^in ^er^ mut önb finn mh ijah

geballt ^ tute ic^ mit mac^t ®ir biencn folt

id) Bin bir ^olb öon ^er^en fcr id^ bit bein eer

^ab§> in ber ftitt ha§ luer mein luid. a6) fd^6ne§

met)belein ic^ bit^ ta^ mic^ bein fein!

2. :3i^ fein noc^ öil bie ju bem ^il ai fd^ieffen

finb mein frfioney finb. ^alt abler§ tt)ei§ bein lob

xd) preis f)ie öor ünb nad^ mein§ ^ertien gmad^

SSon mir nit loenb bi^ auff bein cnb. aä) fcf)6ne§

meibelein id^ bit ta§ micf) bein fein!

3. 5td^ glüde? treU) bein lieb öerneiü ünb fo id^

mid^ bir ettiiglic^ 3" biencn geb bien»eil i^ (eb

bi§ äiüeifelfe on ^ id^ bid^ nit Ion * 2Ba§ tt)iltu mer
QUein bein e^r ? adf) fdjoneg meibelein id^ bit Ia§ mic^

bein fein!

LXXXIX. fiaur. Semlin.

1. 51S'§ fpileng id^ gor fein glücE nit ijan ber tnfal

A^ t^ut mir goren ^ah id) gut fpil in t^enben

fd^on nod^ ift e§ at§ üerloren 2öa§ idf) aufffe|^ iä)

JDÜrff brel) ^er^ t^et ^er^iuurff '' lüib(er) märten ba

n)§ fein blot- nodj ^er^ nod^ rabt '^ gen mir in irer farten.

2. SBiemoI fie bod) in I)enben :^et ^er^ fd^eÖen gra§

önb eljc^eln @ar bolb fie fdieüen merffen tfiet m.ir gu

eim narren jetjd^en ©in blat üon gra^" ba§ beutet bo§

fie mir fein gmut mit tragen fo mirff id^ |er^" ünb

bend mit fc§mer| id) foH fein gtud eriagen.

3. 9^od) ift e§ bem ein fc^mere |3ein ben fpUfu(^t f)at

ömbfangen S)a§ bend ic^ lje|i im ^er^en mein ünb

get)t mir felbä äuljonben S)ai id^ nit fan^ mein fpilen

Ion ünb trag fein gar fein gfaHen on bifem ort^ mir

gmorffen mürb ouff mein bret) f)er^ gmo fd()ellen.

1) bebacftt Da, Ea. ') fel)lt Bdab, Ddab, Edab. =•) an
DE. *) lan DE. ^) l)cxi^ tourffg Adab, Bdab, Edab. «) rot

Aa, Ba, Ca; rat^ Eat, iab Db, Eb.
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3'

XC. 3o. ßcon^arbt.

[©1 monc^en tag^ tc^ fc^mcrUen trag ha^ ic^

^erltieb fol tneiben btd) 2öie§ bann bie je^t-^

i)c|unb erget)ti bie felbe bcnit regiret^ mic^. SKu^
gf(l)ef)en lon-^ bafür nit tan tralü mir^- fünbt iä) e§

lüeren fein ftunb nod^ jil^ tücr mir gu öil bann bii

frcn^eft ntid^ in crcn.

2. 5{d) fc^mert^Iirf) gir^ ^ob ic^ nac^ bir au^ ganzen
treiuen^ ic^ bir§ flag $8il fcfilüerer ^ein^ trcgt§ ^er^c

mein on bicE) mein gmüt nit ra[tcn mog 58nb f)ah

fein rü^ mie iö) im t{)ü ^off ge^t fot firf) berferen

auff beffer bon^ on argen tuan bann bu fretoft mic^

in e{)ren.

3. Dfft i(f) gebend-' mein l^er^ befrenrf oHein nac^ bir

mein fe^ferin Dn argen lift-" bie felb bn bift bie mic^

ernert {)er^ mnt ünb [in S?nb f)o[f loarlic^^ bu merbeft

ouc^ mirf) in fold^em fal geioeren bnb tfiu an mir"'

aU id) an bir bann bu fremeft mid; in eren.

XCI. ^]3aulu§ §off.^cl)mev.

1. ii|jt@ii^^ trouren§ i|'t~' ürfad^ mir gbrift bj ic^

2Jti niemant§ barff flagen ^ann bir ollein^ mein

derer fc^ein ^ein mu^ ic^ bcintl^atb tragen Qd) woit,

glaub mir, fdiir ec ben tob erfiefen bann bic^ alfo berliejen.

2. ®iüet)t nun fein rat-' fiülff ober tfiat foHid^S mit

fug mag menben ©o bl)üt bic^ @ott-' florg münblein

rot bort bnb an aUen enben ^er motte bir mir gtl)anc

treU) bergteic^en bnb nimmer bon bir uicid^cn.

3. Xoä) ein^ mil iä)" aU ^od) mügüc^ mir ift ju

Ie|t begeren SSerfic^ mid) gar^ I)oIbfeIig bnb flar

merftumid^ be§ gemeren mein lieb '" bnb müe ije §un

äetiten gebenden t^uftS wirb id^ bir nic^t tuenden.

*) i)eöunber gci)t Cb. ^) regircn Dt. =*) ju mir Ca.
*) tratoen Et. ") kt)b BCDE.
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XCII. 23enebictu§ ®uct§.

1. /Cßenb fcringt pdn-' bem ^er^en^ mein ta§ i^^ bid^ lieb wu§ meiben $n?ein f)er^ fd^reit a^^
t)or Ictb ber fa(^ ber flaffer t^ut mic^ neiben^ 9}?it

fetner mad^t^-' ^at er mid^ brad)t in trauren ünb in

fc^tncr^en haS' er erb(tnb~" ber mir^ nit günb! ha^

Jrünfc^ id) jm bon I)er|en.

2. „ßü^ brnmö nit ob~" mein ftol^er !nab !er bi(^

iiid)t an be§ ftofferS fi^ttja^ Söleib alweg mein^ at§ idö

fclet)b bein ^ bu fc^oner au^ertüeftcr f(^a|. ^um fierju

mir^ mit ganzer gir mein I)er^ t§ut bein^ begeren

ganfe eigen bein^ ja miH iö) '" fein biettjeil iä) leb auff

erben."

3. @d^6n§ Iieblid^§ bifb-' in tremen milb ^aftn mein

f)er^ befeffen 2ttt ftunb tmb tag^ trel)6 id^ mein !Iag

id^ fan bein nic^t öergeffen ©te^ « mer mein toill^ bei)

bir in ftiK nad) luft I)er|tiebfter troft ju fein glücE

füg önb fc^icf"" all augenblid lüünfd^ id) mid^ bir inl

l^er| t)inein.

XCIII. Sanrent. ßemlin.

1. iJlltSdf) jamert fer^" t)e lenger t)e mer^ ttnb fiarb

-^^lli befrendt^fo id^ gebencf« an mein einfamif(^9

leben. SSnfelig lo
ift-' gu oder frift föer niemant ^ai-

ber ^itff bnb rat in leib ünb pein fan geben. 9Jlir

Jüirbt geiüert bie t^ür üerfpcrt ipiberii mein not

önb ®ot§ gebot mu^ einfam fein bg leben mein

in fnmer mn^ i(^ fc^meben.

2. @ot föüfte mol^ ha^ nit fein fol ber menfd^ allein'^

fdiafft jm gemein ein g^Iff bie ömb jn luere S}on

ber er ^at^ frü bnb ond) fpat t)t)tff rot bnb troft^ ünb

tDürb erloft au§ aller feiner fd^tüere SKad^t freub bnb

1) iiiitgen Iier^cn III, 79 Ada, Ca. ^) mid^ meiben III,

79 Ab; noci) met)ben III, 79 Bb, Cb. =>) CDE; Text al§ xd)

bein; al§ id) bann bein III, 79 BC. *) beinr III, 79 A.
*) totötg E. 6) Text gletj. ') »e lenger mer Ab. «) De=

bend Ct. ») einfamltc^ Etd. lo) ünb felig Db. ") toirt er Cb.



56 — I, 93. 94. 95. —

niüt erfrifc^t jm§ blut mit fc^im^ff ünb fd^er^ bcr»

treibt oK fd^mer^ notürlid^ glüft jm fveunbttirf) büft

in gud^t önb anä) in ere.*

3. ^d) bin beraubt-- boS ®ot erlaubt bnatur begcrt-

mein gji^Icc^t^ niert barunib mein jetit tiertreibe ^n
ad) tinb ttiee^ id^ gel) ünb ftc^ fein rme l)ah- bin gar

on lab öer[d[)mad)tct mir mein leibe. ^cE) Ijet gut fug

el)r gelt genug ha^ id) ernert bic mir befd^ert

id^ bin nod^ jung geridf)t jum f|3rung mir fetjtet ^ nur
ein lüeibe.

XCIIII. @. f5orfteru§.

1. /ifSn 5t. [reunbtlid)^ fcf)Dn ünb lieblidE) I)ab ic^^ ermelt^ mir äugeflelt mit jr mein leben enben.

®a§ t)at gefjort"" on einem ort ber flaffer Io|^ an

cf)ren blo^ ber wiU öuä beiben^ menben. «Sein flaff

t)at gmad^t gu megen brad^t bj id^ mein Sl. mufe

metiben ba§ bringt mir ^er|lidE)§ leiben.

2. ^taff mie hvL mutagen mir nid^tl gilt! bie iugcnt«»

fam" üon eblem ftam ^at mir mein t)er^ befeffcn

Sei; wo id) fet)" mon id) jr bc^ mein mut önb jin^ ftct

gen jr ^in id^ tan jr nit üergeffen. 9JJein freunbtlic^

grü^ öon^ mortcn fü^ t^u id) jr alseljt fd)icfeu

mein t)er^ t^ut fie erquiden.

3. ^d) ^off önb itiart- ber luiberfart sum SInlein [ein-'

bei) jr gu fein mid) on jr feiten fe|en. ^v roter mnnb-'

mod^t mid^ gefunbt mein§ I)erien luft-' jr meiffe bruft

toirb mid^ aU Ieib§ ergeben ®ann luerben tt)ir

nad^ be^ber gir in freub tinb itiunnen fdimeben bie-

meil tuir t)an ha§ leben.

XCV. Saureu. Scmlin.

1. IjlOn ^er|cn gern on all befcEimern id^ elenb

aJ leib gu bifer jc^t ^off bolb gut glud bj mir

äu xnä tiermeint ju fein luirbt geben fd^ein in fteter

eren BDE. '') cicfrf^Icd^tc BDE. «) feiet BDE.
^) betbc Eab. ^) mit BDE.
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I)ut mein tuol gemut brumb nimm mein gmüt ünb

]^er| üergut.i

2. Jßon l^er^en gern bin ic^ gen)ern in rechter lieb

dnb fteter Jjeb bein lugent rein öerJ)üt allein

bein trem ünb cer öon mir ni^t fer in fteter I)ut

mein ttjotgemut brumb nim mein ^er^ önb trero öergut.

3. SSon ^er^en gern iDoft ic^ entbcrn öil ee mein

gut mit freiem mut ee iä) don bir önb bu üon

mir folft gfc^eiben fein brumb f)alt bic^ mein in

fteter §ut mein molgemut ünb nim mein f)er§ ünb

trem bergut.

XCVI. e-ra§mu§ Sapiciba.

1. /jT© lebt mein |er^ in freub ünb fcf)er| ünb^ ift bet) bir in gir^ mein ^öc^fte rü. ^u
bift mein t^et)t ünb merbeS t)eil mein guuerfic^t

üer|3füd^t ja fpat ünb frü. Sein mefen^ erkfen ift

mein genefen ünb liebet mir ob atfen olI§ mal xi)

t{)u frfireib i^ bir ju allein aUs^ jjfr gu gefoKen.

2. Sieb aller lieb id^ mid^ ergib ünb bin be^offt

bal fd)afft be^n gut geper. Tlit et)nem ^ar

älüingftu mic^ gar fein creatur fo pur mir liebet

mer ®ein garte" t)Ocf) arte tJ)ut manigforte in allen

efirn erfc^aüen bei gteid^ idj tt)u ünb f(^reib bir ju

allein aU bir gugfallen.

3. (Seit all mein gmüt in liebe müt fo bit iä)

bid^ tretülid^ ünb t)off bu tljuB §alt bic^ gu mir

all id^ 3U bir nit lieberl mer ic^ ger noc^

anberl fünft ©ingloffen- burc^ f^offcn ^er| f^rcinel

fd)(offen'» be^ bir emig ju ftaHen fein freub fonft

tl^u mir ad^ten ju ollein bir gugefaHen.

1) üorgut passim Ct. ^) bir Db. ^) alle§ Cd.
*) fc^offcn Ct.
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XCVII. 5j}ciuiii§ §off^ei}mer.

1. ^G^ üeB mit teib^lüie i^a^t bein Bfd^eib fleglid^

^*^ in !ur| gefpilt auff mid^! Qd^ i)et gemeint^

lüer ftet öereinb ha§i lieb nit folt öertpanbetn fic^^

9?un J)at ünglüc! gebraucht fein tücE genumen I)in

mein fin barumb betrübt ift ^art mid^ reiüt bie jart

lDci|)Ii(^er ort bie üaft jt^on iung liepticE) bnb frumb.

2. ©llenb bu i)a[t" mic^ ftreng gefaft in feJ)nen önb

bertangen grofe! S)a§ al mein freub^ ju rucEen leit

onb fte on allem 2 troj"t ganl} plo^ 2Ba§ fieng ic^ an

öermeifter man? trei^ nit meHenb ellenbt id^ him

l)e^ mo id^ moll ift öngefcH ftet mein gejet fd^afft

bie \(i)bn jung lieblid^ önb frum.

3. ©enblid^eS leib^ ift t)e^ mein föeib entfrembt ift

mir meini Ijer^en luft \va^ t)ülfft mic^ haS^^ iä) be^ jr

toa§ önb fol nun fein a( freub ömb fünft ®ar
fd^mcr^iglii^ mu§ leiben id^ betrübter man id^ fan

nit ömb menben gu freub !ein§ troft midEi get)b

feib bal ic^ meib bie fjoc^ f(^6n jung lieblid^ önb

frumm.

XCVIU. SBoIff ©rafinger.

1. QSfitüer langn^eiüg ift mir mein 5et)t feib ic^

c^ mic^ 'i^ah gefdicibcn ^Son bir mein fc^a| önb

l^oc^fte freub erft mercE ic^,^ ba§ irf) mu^ leiben, SBa§

leiben ift,-' ad) mee ber frift! mirt mir gu lang mit

fcfimer^en ha§> ic^ offt flag-^ e§ f(^eint ^ fein tag bein

löirt gebockt im I)er^en.

2. ®ann mic^ t)e^unb mein tauge fart in tramren§

:pein tl)ut fefeen 9J?ein einigt (5. gebend ber mort bo

mit ic^ mic^ tt)et te|cn '3Jl\t \va§ geftalt- in bein gemalt

id) mid^ bir i)ab ergeben barumb id^ fprid^-'bal id^

on bid^ fein ftunb mag frölid^ leben.

1) micö Ct. 2) aCcn CE. ") fehlt durchaus BCDE.
*) fd)ein Ead.
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3. SSnb ba§ id) bein ebtc freunbfc^afft bie get)! in

tclb muB mciben S<^ ^^^ bi(^ nit ac^t tüa» man clofft

tc^ tüiff ber bein beleiben. So mit lüit ic^^ beneiden

nü(i) beim ganzen treten f)er|cn on gweifel fret)-^ fetj

11)0 id^ fe^ trag iä) naä) bir gro^ jdjmerlen.

XCIX. 2B. @reftnger.

1. /€^<S ift gemad^t-" on grunb bthaä^t ein raitung

vi' mir^ jf^oi^Pff niit begir barin mid^ fotl ' er="

funben 2Ba§ bie bebent-" ba§ i'elben - ftreit bin xä) gu

jung-' !um erft in fprung ^ah guten rat erfunben

3)urrf) göttlidö gnab b^ mir on fc^ab bie raitung ift

lüie öil bo^ lift fein auff ber ban bin tiefe baruon

ta^ aä)t iä) nit e§ ligt am bfc^tu^ önb mirt tüol quit.

2. (^lüd 'malt ber re^^^ \m§ id) nit föei^ erfennen

wid^ l^ah ^e^t ünb jil met)n red)nung nodE) gu macE)en

2(uff linen fc^{e(^t~-' mac^§ gen^lic^ red^t hi^ ic^ mit

ftei^^ ber giffer nseif? htm \d\nd gu meinen jad^en.

(äe magg nit fein id) l^off barein totih fef)cn ber

fo ba§ bnb mer ^at mad^t ünb gioalt toirb mot

behalt toaSi rec§nung bringt c§ ligt am bfd)Iu^ lüem

ber gelingt.

3. 5)er bfil§ ic^ mic^~^ fo gnebigüic^ t)el^ an mir

t^ut^ ef)r 3 leib önb gut fe^ ic^ gu jren gnaben $S?a§

mir bie beut^ mic^§ nit gereiüt mit funber freub

önbertlienig belaben Sie ift ber grunb bnb mei^ bie

ftunb baran mir Hgt bie '{ad) ermigt üil ha^ bann

id^ bin jr bnb fpri^ ber gnoben Wart e§ ligt am
bfd^Iu^ fialt n3iber|3art.

C. 5lruoIt bon Srud.

1. /jCßenb i^ rieff-^ bnb feuffti fo tief ta§ id) ^er^-^ Heb fol meiben SDein id)bn geftalt^gan^ manig-

falt bringt mic^ in fenlidt)§ leiben. S)a§ fc^afft ba§

id)^ bir nit gan|* freunbtlid^ be^ loonen mag in freu-

') folt Dd. 2) ^gg je(5e„ ^ab, Btdab, Gab, Dtdab,
Etdab. 3) BCDE; Text e^er. *) fehlt Ad, Btd, Dtd, Etd.
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ben unb alfo niu^" mit fd^luerer bu§ öon bir mein

troft fein gfd^eiben.

2. 9toc^ nie fo ftart- fein fcfieiben hjorb mir burd^

QWalt ergeiget 9ti§ t)e^ ben tag^ fürixiar id) fag t)at

glüd fein tücf geneiget SOZit falfdiem ^a§" öerfludit fetj

ba§ fo mir mein frenb t^ut ired^en id^ f)off ju ©ott^

er mirb mein ^ f^ot mid^ an bcm felben redien.

3. ^Roft rtü nüd^ pent^ gn ferner jeljt mag id^ on

bid^ nit Ijobcn 2)arumb ic^ bit~" bu tt)6Ift mid^ mit

bcinr f)ülff nnb lieb t^nn laben !5)ann im bift bic^ ber

id^ mid^ ^e ergeben i^ah für eigen in red^ter trem""

imb trag fein rem foId;§ iril id^ bir erge^gen.

CI.

1. /|p?) tute fo gor frennblidf) lieblid) erjeigft hu^ bid^ l)er|Iie6 gen mir ®o§ mid) erfremt ganj

inniglid^ Onb mil mein I)erl^ fte^ fein bet) bir 58nb

!D0 id^ fünft be^ leuten bin fo f)at§ fein fin allein

bet) bir i(^ frolid^ bin.

2. „(5jlaub§ mein gefel t)nb luei^ fürmar ha§ mir bt^

gleidien ift alfo SBann id) bei) bir nit pmerbar fo

wirb mein ^er| bodf) nimmer fro 5^nb bund 2 mid) aud^

longioeilig fein mein ^od^fte pdn ha^ bu nit folt

balb fein ber mein."

3. greunbtlic^e§ lieb jDa§ loittn mer? mein leib tmb

gut ift e^gen bein 2)u bift bie idf) für att beger barju

biftu bie gmünfdjte met)n $8nb id) fünft fein anbre Xüit

ban ^eimli(^ t}nb ftiß el ift fd^6n§ lieb alje^t mein

iDia.

CIL Sub. ©enfl.

1. i^jt^Ig ic^ tJnglüd nit »iberftan bod^ Hoffnung
'i'^l Ijan e§ foll nit afjeit meren. äRanc^er treibt

t)e|unb groffen bradjt mirt ^odj gea(^t gfd^id^t all

1) mit bei Peter Schöffer. ^) bundt CDE.
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mit Keinen eren SBann er bie gnob bon @ot nit ^at

b^ er gebed^t tv^ jm entprec^t. all bing t^on ftc

Der!eren.

2. 9ltc^t föic ic^ lüöl ^e^ od mein fa(^ fo t^u ic6

gmad^ mart eben meiner fcf)anfecn 2()n nicfit bergleic^

aU mii^ ange^ barbet) berfte jr öntretr bnb finan|en

S)ie fie fte| treiben öol bntreiü bleiben gen jrem

fiernn be§ re^en fie mern^ nod^ muffen ^
feiber tanken.

3. 5III bing ein iväi ein fprtdi n.'Drt ift ber felben

frift ift no^ gut ju erpeitcn ©ebult üil fadfien über-

minbt fie fein fo gfd^tüinbt luollen nit mi(^ l)ülffe ju

äct)ten 2)rumb3 ^^n ^ q^,^ mic^* mit meinem^
ficrrn miflig imb gern gtütf ju ouff meiner feiten!

cm. iiubo. ©cnfl.

1. M|15I§ ift bic melt? gclt f)at attein preise

^*^ flei^ braucht ^ebermon niemant fid)t an

iva§ ha ber feien fc^aben fon.

2. St'ein got^forc^t mer c^r mirt iuenig gead^t'

madit ber eigennu^ on gab fein fd^u§ bamit peut

mon bem armen tru^.

3. 3m bfc^Iu^ önb enb !ent tie^Iic^er lüie l^ie

fein äet)t botlenbt gor nie crfent brfad^, jn t)at

ha^ gctitlid^ blenbt.

CIIII. Siibo. ®enfr.

1. Vlacientia^ mu^ icf) f)an mol fan moc^t^'^

f^ anberft fein mer aud^ mol mein fin§ gmüt»

beger mil tie^^o nit I)er ünfal auff mir ligt nac^ ber

fc^mer O pacientia D pacientia!

2. ^acientta überrt)inb fenfft linb ber melte neib

toiettjol fie meib önb fur^mcil paft oH gfellfc^afft

') be§ xttjcn toern BCDE. =') mi'tffenS BCDE. ^) barumb
BCDE. *) axid) alsett mic^ BCDE. ») Text meimen. «) ben
greife Ba, Ca, Da, Ea. ') gac^t CE. ») 5}?acientiam Bab,
Dab, Eab. ») m&cöt§ Ctda, Etdab. •") i^e^unb Aa, Ca, Dt.
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^Qft oh fie iDurt qiiit jrl • ünfalS laft D pacientia

D pacientia!

3. ^acientia nun lo^ ahl id) ^oB bein tuorli^

gnug ^^eud) f)in mit fug au§ meinem f)au§ ic^ Ijab

ein grouf; for wo bu »luilt ber bienft ift au^! D^aci-
entia D pacientia!

CV.

©. ß. ©r (Jafpar »öinfeerer SRitter.^

1. ilfl^i^ f^eife önb müe ic^ nie ^ab gfpart
-*'*-• ünb al 3eit getcart bem l^erren mein sunt

beften fein mid^ gf<i)irf^ barein gnab gunft öerf)offt

boc^ gunft gu I)Dff öerfert fid^ offt.

2. ®ef)t t)in ünb ^er önb nicr fic^ fan ju fauffcn

an bem ort ber §et)t noc^ eren ftre^t mu^ bannen

lueit \)a^ tl}ut mir onb mein trewer bienft picibt

önerfont.

3. SBenig band noc^ Ion baruon id^ bring man
iyigt mi(^ gring ünb ift mein glüar öergeffen gar

gro^ not önb gfar iä) bftanben i)ah \üa§ freub fot

ic§ l^aben barab?

CVI.

1. '^d^ mei§ nit wie icf)§ fiatten fot mir gfelt ein

^ fier^ige mciblein tüoi bnb barff jr§ tod) nit-*

fagen. S<^ fürdbt fie i^ah miry nit öergut mein I)er§

gon^ peinlirf) nac^ \x tljut fan ir^ bleng^ nid^t üer-

iragen. „@ag jr^ mit ftei^^ in beic^tenS Joei^ mirt

hid) billeidf)t nit fd^tagen" irf) fürd^t icf) brang" nur t>it

5U lang irf) mil e§ marlid^ mögen.

2. 3c| tratt) \i)v tugent nem el an in gudjt Dnb eer

aU icf)i gemein önb merb mic^ nit berfd^mat)en ^ S)ann

lebt mein I)er| in eitel freub id^ mei^ auff erb fein

') jr Ct. 2) Sonst wird £ubo. @enf( überall als Kum-
ponist genannt. ^) gefd)ic!t Ab, Btdb, Ctdb, Dtdb, Etd;
l"d)t(it Ba, Da, Ea; fd}icf Aa, Ca. *) nit red)t Ab, Cab. ^) ian
bicng itfe Aab, Bab, Cab, Dab, Eab. «) üerfc^me^en BDE.
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fold^e meib bru^ ougen bie \)a§ fe^en So tüol geftalt^

ac^ gtürf nun fd^alt! mein finn fton i mir gu jagen.

id) bit bid^ o-" nun 2 balb e§ tf)U ee mein jc^eiben t^ut

na^en.

3. Wcxd id) bein lieb nit ee ic^ far fo fiat ünfat

mi(^ galet gar önb nperb be§ feiten fro Sann n^er

fterben ein fleiner f(f(mer| id^ leb nit lang §et id^ fein

i)er| önb fte| in traueren öerge^. 6§ buncE^ mic^

fd^ir- iä) fantafir \(^ jc^Iaff mit tuee ftee ober gee

barf fc^neller piff fd^ret) brumb önb gilff aä) retten ^

l^elffen morbio!

CVII.

1. /C^Ren ttierb auff erb öon tugent frfion ic^^ fron nieiblid^er art oon ber id^ tt)art

]§er|Iic^ erfrelpt ju n:)6IdE)er äet)t id^ lüiber fam ha§

fie mic^ an in jr armen ^ nam.

2. 2BiI jr mit gir önb red^ter trett) on relu

mit fteter ^eb in rechter lieb öerbunben fein im

I)er|en mein nit anberl benc! önb mid^ jr gan§ für

eigen fd^encf.

3. Straut frumb barumb gu loben ift on lift

molpertig fit bg glaub id^ bit ha^ Qiüä mol moll

öor öngefell jr hti)ükn^ Wol ta§ jr fein önfat

fd^aben fol.

4. §alm teil j^r I}el)I mein§ leben ift fein frift

Ott ftunb im tag ollein fie \)ah mein gmüt öer-

munb fein menfdb mid^ gfunb fünft ma^en fan fie

leg bann felbft jr piff boran.

5. S)ie mort mein I)ort trettilid^ bebend! nid^t

frencf ha§ mein gmüt burd^ att bein gut \6)\d mir

bein troft fo Ujurb erloft mein f)er| an^ leib ha^

beine lieb nid^t öon mir ft^eib.

1) ftep DE. 2) ^{c^ ,^it„ „m; BCE; bid^ nu nur D.
«) buncft BCDE. BCDE; Text reitten. ^) in jr armen
Aa, Ba, Ca, Da, Eda; an jr armen Bt, Et; in in jr arme Ab,
Bb, Cb, Db, Eb. «) I)utcn Et.
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CVIII. §ct)uricu§ 3iaac.

1. /j|]\ SBetblic^ i ort {)ort trubj'tu mein ^er^!

>ci/ f(f)er| ^at nimmer ftat brat ^aftu ber-

(^cfl'en beiner njort. SDu lebft im fou^ au^ ift al

bein trelü nem bie bu mir fteti t^etft burd) glüb

bnb f(^rifft öcrf|)red^en ^ bort. @d)rifftlid) önb funft^

burdö Hebe§ brunft ^ah idj bir berfunt meinen gru^

fo tüiltuS t)r fein g^eiffen bie öon ber irf) öntrem

lernen mu^.

2. 2)Q§ ift mir leib eib fet) mein gejeug^ treug

mid^ nit alfo! o ti)a§ je^ idi trem ju lüeiben?

tffiie moc^t e§ gefein bein meiblic^ gut !t)ut ju

bifcr äet)t feit mir offt f)et mögen fc^reiben 6o fic^

id^ mol^ bein trem ift ^ol önb mit fein gnant oon

flanbern f)et id)§ bir bod)^ bi^er önb nod) oil

lueniger tromt bann anbern.

3. (gl) freunbttid)§ meib treib nit luft an mir!

bir ^ah iä) mit ^ei§ Iei§ gebient in tremen l^utben!

SJJeinftu ob id^ bi(^ bnfdmlbigflic^ gid) fo hn

bid) nit'* mit beiner gfd)rifft tf)etft entfdjulben 5IB

bann mil iä)" gan^ et)gentli(^ bein önfd^ulb tf)un er-

meffen^ finb ic^ bid) gred;t-^ fo fet) e§ fd^tec^t önb

oller äorn gon| üergeffen.

CIX. (Sra§mit§ Saptctba.

1. Vt^e gröffer lieb mir ju tianben^ !om öon munnig-

tt li^mi fc^er^en ©orburd) mein gmüt in freuben

fd)töam önb fremt mic^ in meim fier^en' ^ag önb

auc^» nad^t^ furfe ünbebad^t mo§ id^ gan^ önuerbroffen

äu aller jetit^ on miber ftreit trieb ^ ic^ mein fd^mend

önb ^offen.

toet)blid&er Ba, Dta. ^) aU bein trete burcö glaub bnb

fcörifft berfprodicu bort Ba, Ca, Dab, Eab. «) geug BCDE.
*) mxd) BCDE. ^) üermcffen BCDE. «) lieb gu t)anben Ba,

Ca, Da, Ea; mir glauben Btdb, Cb, Dtdb, Etdb. '') mtcb

mein bergen Ea. «) fehlt Dt, Etd. ») treib icb Btab,

Cdb, Dtdab, Etdab.
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2. greunbtlic^er^iüeit ünb fur^loeil öil ^ab id^ nie

mer gefcfien ©tngen fagen bnb onbre f|)il id^ toil jr

gut§ benefien 9}?iti f)er| bnb muttb^au^ ^er|en grunb

bielüeil id^ leb auff erben önb glaub fürtnar-- in

mihi§ fc^ar mag mir nit lieberS mcrben.

3. (g^ tretneg l^er^ önb rteiblid) pd^t fott ic^ be^ bir

^»leiben ^ (go murb gen^enb berlange§ qlüd onb bürfft

nic^t briefflein fc^reiben 5)e| ^in bann ^er-^ önb weiß

nit wer bn§ bet)be moc^t öerfagen ^et i(f) bie rt)al"

gan^ überot id^ h)oIt nidE)t nieiter fragen.

CX. 3D^annc§ i^^-ud^feiütlb.

1. Q@i) flug-^mtt fug^föol für bid^ lug be§ f)6nig§^ füB bic^ nit begafft ©ein gifft- fürtrifft- ^aft

bir§ geftifft berblentä neib bit öngfcl fd^afft^ SSeer

flufS"" ben fud^S"" e§ timipt ber inä)§ bein ^o(^mut mit

ücrgelten ftrofft.

2. S)en^ grim~- üernim^ au^ ieger§ ftim tt)ie er im

^oren melben ^ t£)üt 9^it faum-- mad^ raum'^ n:)oI ömb
bid) gaum ber ^irfd^ ift freibig njolgcmüt fic^ auff-'

ben fauff- ftee au^ bem trauff el bürfft fünft lüot nit

toerben gut.

3. ©ud^ rat^- ber tfjat^ fo glürf bir !§at in gutem

fd^ein bir gehalten für 5lrg lift-" ber frift^ ^u brauchen

ift für t)eglid^en nod^ feim gebür ^eiu toeg- nod^ fteg^

äu Wiberleg bann gleid^ bnb gle^d^ bemalen bir.

CXI. £ubD. Senfl.

1. iJjtSl^ äud^t berflant erfant burd^ giüattig ftat

^l mit' rat fürtreffenb aller toelt fie ^at.

2. güngt"- bringt- burd^ lob meit ob ber frawen

art fo t)art ha§ jr gteid^ nie geboren lüarb.

1) mein Et. ^) Mctjltn BDE. ^) berblenter Aba,
Btdab, Dtd, Etdab; üerblenbet Ca. *) gfelfc^afft Dd, Ed;
bngfelfcbafft Btdab, Dtab,-Etab. s)

j,ei„ ct. «) Selbem BC.
') ßib Ed.

G. Förster, Liederbuch. 5
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3. Stufe ort ha§ himbt önb frumbt bem gemeinen

man mit lofm jr tugent niembt ^ erbeten fon,

CXII, iinurcn. £ emiin.

1. /iT^tnftlic^e ftog^ für ic^ all tag ba§ id) nun^ I)a6 öerloren S)ic fafenac^t^ mit ^rem 6rarf)t

bie bod) \va§ aufe erforen ißou gutem mut^ luie mee

ha§^ tt)ut fo id)5 baruon mufe fc^eiben ba§ !Iag ic^

fer^ ^c lenger ^e mer ünb mad)t mir groffe§ leiben.

2. güriDar icf) ac^t^ l^ab bife fa§na(f|t tüeiblic^eS bilb

gefeiten SIHt fold^er fd^ön"" bie id^ bod) frön ba§ mufe

iä) t)C öericljen 9.^on Icib önb gjtalt^^ ic^ barfür |alt

fie fei) ni(f)t gnug ju fireifcu mit jrer perb^ fie ift fein

merb beg !on fie tvol belueifen.

3. @o e§ bie 5c^t" t)e| bot)in geljt fic^ fluiden ju

bem baben 2BoI ift c§ nit-^ id) bend aud) mit ber

fc^on on jrcn fdjabcu Qu bieucn jr^ mit ()er|cn gir

öor oUen bod) auff erben jr jud^t önb eer^" fol al äet)t

mer öon mir gepreifet merben.

CXIII. @regoriu§ ^itfc^uer.»

1. ijj15fg ic^ 5uftuc^t in ecr önb jud^t fud)en Bet)

<2jtl bir befef)oIb gib mir befd^eib önb antmort

ob td^ mod^t fort offt be^ bir fein ^art liebfte

mein bcmiHig ha§ mir fan auff erb nit merben ha^.

2. SDarumb bctrad^t ma§ mid^ örfad^t ift bir ge=»

flogt üertremlid) gfogt ou lift önb gfor^ alle be-

fd^mor 6 ic^ trog mit bir bergteid^ t^u mir mag§
müglidE) fein idf) bit l^er^ticb erbarm bid^ mein!

3. Senger bie je^t nit gor ^u meit e§ ift für bid^

fo mol al§ mid^ bann ic^ mil nid^t b^ tioftu

brid^t bol bic^ öerle^ mit trcm ergc^ mid^ meiner

bit erfrelot midf) mol ünb fi^at bir nid^t,

1) niemanb BDE. *) e§ Ddab. ^) mid) Eb. «) (SrejoriuS

Bt; ©regortuS ^. Bb; ©eorbiug ^itfc^ner Ba; @regoriu§ ^ßefc^in

Dt; @. $ßeftf)in Et. ß) gfer BCE. «) befc^lDcr BCE.



— I, 114. 115. — 67

CXUII. @. l^orfteruS.

1. i^Sin fi^eub auff erb W lenge^ tuert Ijabä

-*V gfe^en Dil luft !^at fein gil tüer brüber

tritt nur einen fc^rit tüirt üntuft brau^ ntoc^t eint

ein graufe bolgts njee ünb ftag mit warl^etit id^ ha§

fogen ntog.

2. 2)er buleret) pflegt i(^ quc^ fre^ bin ber nun
fat bann fie mid§ ^at fc^ier gar bebort mein ftn

oerftort bef(^n)ert ben mut gebrad^t ömb§ gut ge^»

jd^njed^t mein el^r ber bütfd^offt ttiil i(i) nimmer mer.

3. S)a§ fartcnfpil liebt mir and) öil l^ab [d^on

fein gnug ift nit mein fug fpil mad^t ^a§ neib

jorn"'' bnb gci)t ba§ gut nit mert ben beutel lert

ftein ift ber gtt)in auff ben man legt gei^t flei^ ünb fin,

4. ^d^ fiab mein tuft fer h)oI gebüft im bier önb

mein bie gfoffen ein über bie mac^t baruon ge='

brad£)t t)aubtmee bö^ flü§ ' ^ittrenb ^enb fü^ eräürnet

®ott feel leib gefc^enbt morben ein fpot.

5. §infür ic| W'il mid^ l^alten ftit gfelfd^afft öerlon

ber muffig gan öon buberet) f|)il faufferel) ent-

^iel^en gar fie £)anb gro§ gfar önb nemen an toaS

mir nu^ gut e|r frommen fan.

CXV. (Sra§mu§ Sapiciba.

1. /It^Ut bing muB ^aben hjeiF nit^ eil ber ebenW fpürt tt)a§ fid^ gebürt ein t)eber mercE tva^

Bringe oll bing fo finb er ba§ ift ^ je^t bnb ma§
toä fünft fein fol bj' fd)icEt fid^ mol bocf) feiner je^t

ift not er beib« ob fd^on bran^ Iet)t nit eil

gut bing mu^ J)aben meil.

2. @Jut bing mu§ ^aben toeil^ nit e^t mer über tt)il

bermat|t fid^ bil offt fieng man§ loiber an^ fo fan

nid)t menbenS ro§ ber ftcE) berfct)o| barumb er

') lenger Et. «) bolcf Ca. ^) goren BD. *) föfe C.

6) in Ct. 6) bie Ba, Ca, Da, Ea. ') fehlt Ab, Bb, Eb.
») not arbeit Eb. ») man Ct.

5*
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toaxt önb b^att fein fart bic g^ort barju li)a§ einer

tlju far nit 511 fru nit ct)l gut bing mu^ fjaben ttietl.

3. (55ut bing mufe t)aben lüeil^ nit et)I erobert offt

fturb ba§ man ()offt tua» jet^tig i[t ba§ !umbt^ ünb

fruntbt borauff ici) fialt nit gtang nit §balb brumb
ic^ aU fe| gu red^ter f)e^ önb fcEirel) nid)t bau^

ee ic^ öermauB ft^ ftitl önb laufcf) 1 nit et)I gut

bing mu^ ^aben weil.

CXVI. ßaurcnt. Scmltn.

1. Q[®^ gtt)art§ noc^ gut lüie niee e§ t^ut an

^ Iiebe§ bruft l^er^Iid^en luft nit au§ gu Ion.

fdlöns lieb id^ ^an fein freub on bii^ bj taft^ f)er^-

iieb geniffen mic^. ^

2. ^(^ giuartg nod^ gut in ftiHer I)ut gu feiner

äet)t ficf) offt begeljt ein fad) mit fug. gart freujetein

!Iug tl)u ftci§ bar^u mein aller liebfte fcifcrin!

3. ^c^ giuart^ nod^ gut au^ freiem mut ünb §off

gu jr erge| mid^ fcfiir öit fummer ünb fi^mer^

bann oft mein ^er| getragen I)at f)er|Iieb et)t öaft

fumm nit gu f|3at!

4. ^äi gh)art§ noc^ gut fein tropfen blut ift in

meint leib gart merbe§ ttjeib ber bir arg§ gunb

be§ flafferS munb glaub nit öon mir bann id^ |)Ieib

ewig gred^t an bir.

CXVII. $)3aulu§ ^off^ei)mer.

1. "^ (£^ ebler ^ort öernim mein flog hk lä) fenlid^

-^ im f)er^en trag piff mir au§ not mein

f)er^ mit tobt fic^ enben ift in fur^er frift baran

^er^Iieb bu fd^ulbig bift.

2. 9äd)t biB fo I)art bem biener bein mit ftrengem

tt)ee ein fc^mere pein burd^ flafferS I)a§ ber mir on

ma§ leib ^at gu grid^t burd^ fein falf(| tidE)t barumb

mein I)er| üor leib fid^ Bricht.

1) BCDE; Text laug. ^) lafe Eda. ») fehlt nur im Text.



— I, 117. 118. 119. — 69

3. Ott ettb fjtx^lkh fd^ret) id) mh rüff er^or mtdf)

noc^ fenb mir bein £)ülff mit trofteS fd^eiit bcitt l^er^eit

mein burd) l^offttung Iran mein trcto \\6) an bu

i)ift bie ber id^' aU gut§ gon.

CXVIII. 2«ar. SSäoIff.

1. Qf®6 beut bir ba'^ frunbtnrf)e§ 51 gonl n)illig

'^ Pflicht 2)oc^ nit gebend^ bic^ l'oIi(^§ befrend-

an ercn nic^t. „SSer^üt gut gfel gro§ öngefcl mir

brau^ entftient luann iä) begint." folt bann mein bienft

nit angnem fein ^ 21 me l§er|oIIertiebi'te mein fo fd)ret)

id^ bonn rumb f)er ia rumb bleib ftet bi§ ic^ f)er Wiber

fumm.

2. „SWcin fd^ulb ift nit^ ha^ id^ beinr bit fein gnüge

t^un ein anber§ i]V ®o§ mir brift bu merdt§ mol

nun." ift bod^ ha^ flein^ f)cr^ et)nig§ et)n 5^a§ id^'»

bid) erman? brumb nimm e§ an „iä) barffg nic^t tt)un

i)a§ me^ftu inol." a mee ta^ idf) erleben fol fo fc^re^

id^ bann rumb I)er jo rumb bleib ftet bi^ id^ fiertoiber

fumm.

3. „Sa^6 i)e|n f{ag- jj^b nit öerjag ^er^ liebfter

freunb IeidE)t fumbt bie ge^t^ ®c§ id) on neib bir

freub erjint fo ic^ on fordet önb onc forg Don bir

mag f)an." Dn argen tuan fo' fd^eibt iä) £)er|ig§ ^.

mit freub o ttiee bringt mir l)e^ gar fein leib bod^

fd^ret) id^ bann rumb f)er ia rumb pleib ftet bi§ id^

l^ermiber fumm.

CXIXa.8

1. if|ll@ni Qelt gebrift ünb orm ift ju bifcr fr ift

ber njirb ücrad^t üerf^}ot üzvlaä)t bon

bift ber tdö DE. ^) frend Ba. ') bienft angenem fein

Ea. ») BCDE; Text flem. ^) fehlt BDE. ß) Safe ab Ct.

') BCDE; Text ju. ®) C giebt diesen Text genau wieder,
BDE dagegen zur selben Melodie den anter CXIXb folgenden
Text.
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^ebernian ein armer gf^an b^ er nit gelt ertuerBen Ion.

2. 2Ber nit erioirbt ber halb öerbirbt fd^ir l^unger^

ftirbt man leidet im nicf)t wann jm gebri(^t mu^
leiben not ömbg teglid^ brot mirb borju oller menfc|en

fpot.

3. 233er armiit baut i^t bitter fraut fült nic|t bie

i)aut. bu armer gcfeH nad^ arbeit fteU Wer arbeljt

tüil ber friegt bie fuß frifd^ bran! fo über fumbftu

CXIXb.

1. /jirSi^gib mirf) ber bie artlic^ fünft mit gunft

Vi' in freub erfcnt luirt biüitfi gnent 2)iane

gleich ein ©ottin aller tugent reic^.

2. ®nbt~-' nit ünb lüenbt bein ortlic^ gut üerijüt

orgiüou mit lift bann bie tvdt ift gejd^njinber rencf

^arumb bcin rechte trew mid^ frcncEt.

3. S:rout-^ boc^ nit laut f)att bcin gebencf nit mend
öon argen gfcfitucl \va^ bir gu tre^ mirt ouff

getrau njann manrf)cr i)ct3 nid^t anberft !an.

CXX. @. gorfteruS.

1. jTlSertJeil ömbfunft^ ^e^ alle fünft an tog tt)irt

7J fre^ gegeben Sleinn föunbern foh ob er gleirf)

lüol giert leut fidf)ti elenb leben ®ann merdf nur^

auff^ htt) attem fauff mirftu fo gttji^ befinben hai

ttjoifeil mod^t" all bing beracf)t bnb bleibt alfo bof)inben.

2. S)o(^ fd^toeig ünb be^t^ in fur^er 5e^t tt)irb fic^

fd^on§ 3 fpil erljeben SaB gfallen bir^ ber melt monir

ttjart * bod^ beiner fd^an^ barneben 2)ann toeil bk funft^

bat gan| ^ fein gunft ije^unb auff bifer erben fo muB
äum enb^ ta^ regiment mit narren bfe^et werben.

») Bdab Ctdab Dtdab, Text fic^. ") mir Cd. ») fc^önfe

BCDE. *) BCDE, Text toarb. ^) gar E.
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3. ^axmä) an^ not-' bidf) au§ bem fot ha§ gtüd f)er

für irirb rudfen ^nb geben gniig ' burd^ guten fug

fo bu bid) öor muft frfimucfen. boruntb iä) rat^ bod^ fd^ir

5U fpot ha§ man nac^ fünft n)61 ftreben bann tuolfe^l

brot^ fol man 5U not in groffen eren ouff^eben.

CXXI ).

1. C|C£t) reU) üub flag^ bo§ id) mein tag nic[)t lieber^

'J) ^üh üerloren ^a(i) bem id^ mir-' ju freub önb

gir ein lieb fiab au^ crforen S)a§ mid^ fo f)od^^ al

ftunb bnb noc^ mit f^mer|en ttjut befrencfen ^ erbarm

mid^ f)ort" ic^ bct)t ünb mart bi§ mein glüd t{)ut be-

benden.

2. S)ann bnfat grofe^ an freuben blo^ I)at mi(^ mit

leib bmbgeben ^it feiner morfit-' in trübfot brad^t

önb trottjren aud^ baneben ®a§ id^ nun bie-' mein :^cr^

t)et xjt gum f)ödf)ften t^un erfrcljen erft folt üerlon^

mie mirtg jr gon? mein t)infart t[jut mirf) remen.

3. S)aburc^ mein ^er^^ tregt tnee bnb fd^mcr| Ia§

bid^ mein leib erbormen S8nb bencE bod^ bie^ trem bienft

önb mül^e be§ bicner^ bein öil armen! 93it id^ nun
bid) 4-' öon f}er|en frcunbttid^ bu t^uft mic^ be§ gemeren

önb mötleft nit" in trcluen bit bein ^ biencr t^un

öerferen.

CXXII. @rn§mu§ fiaptciba.

1. ^©^ f)Dff e§ fet) baft tvol müglid^ brumb id^

^ in I)offnung ftc bj e§ mir gc nad^ allem

meinem ^' miHen. SSon art ift fie ein reine frudEit " jr

^uc^t ift eren ^ mert jr ^ mei§ bnb berb tl)ut mir
mein fummer füllen. S)rumb id) bin lang seit borfiin

^) Als Komponist wird (SeorgtitS Srad genannt BDE.
*) frcncfen Aab, Bab, Gab, Dab, Eab. s) bCDE, Text beiner.
'') biä) m BDE. =) ben DE. «) beinern Et. 2Son art
bis ftiEen felilt durch Versehen III 43 Bd Cd. '') fron
III 43 Ab, Bb, Cb. «) o^ren Et. '') mit Ba, Ca, Ea.
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gelegen 'i)axt önb ^ab getüart' Quff jr- gnob^'

t)t^ fie vxid) ^at mit irem troft aufe forg erloft

barurafi bann i(^* nit önbttticf) ^off e§ fe^ öoft fer

tt)Dl müglic^.

2. S<i) ^off c» fet) faftö tüol mügli(f| brumb irfi

öon bir nit lüeii^ trnb ob e§ gleid^ ben flaffer folt

tierbricffen. ^sd\ bin bir ^olb in rei^ter trero fein rem

Ijah icf) ja nit barumb id) bit bu laft mid^ ba§

gcnieffcn S>nb tf)uft an mir al» ic^ an bir oer*

tramen ^ab. id) ftel nit ab bon bir fein ftunb mein

I)er| ünb munb giebt bir ben prci| mit ganzem fleiB

borumb bann icE) nit ünbiflid) ^off e§ fet) »oft

fer 6 mol müglid).

3. ^6) !)off es fet) faft luol mügtic^ brumb i^ nit

weiter txad)t ha§ ijat gemai^t bein gan| freunblid)§

erje^gen S^oe bu t)e| tt)uft mit ganzer gir gen mir

in tremem foie^n barumb ficf) mein ^er| gibt bir

gonft für el^gcn Dn aU öerbing önb ift mir gering

bu f)er|ig6 bi(b al§ )üa§ bu milt biftu gemert!

mein freub fic^ mert mann ic^ gebencf ber freunbtlicf)

fc^mencf barumb bonn icf) nit ünbiKicf) ^off ei fe^

faft fer' mo( müglic^.

CXXm. $)JauIu§ §off^ei)mer.

1. ^S^oftlic^er Iieb~^ fte| ic^ mirf) t)eb»^mie icf) erf)ieb^ önb t)u(b erfangt ein§ frerofein gart ®em
i(i) mit fleife-' in ftitter meis^ nocf) bien gu prei^ fo beft

mir b5 gan^ miber port. 22cr ^et geac^t bj fof^ fein

gmad^t ein meibficf) bifb oon fin önb mut "^ fo öeft

önb milt?

2. ?ßf)ebe bir gf(^ac§" auc^ alfo gac^^ bo e^Ieft nac^

3^apf)ne ber juncfframen önge^aum 2)ie bir entgieng^

1) gtoart ni 437Atdab, Bd, Cd. 2) j^g Dt. ^) genab
III 43 Btdab, Ctdab, *) brumb id) III 43 Atdab, Bab, Gab.
5) nur im Text fai't fet). ^) nod) III 43 BC. ') fehlt

III 43 C. 8) icö mtcö ftct§ t)cb Aab, Ba, Cb, Da, Ea, t^ii

mid) ftetg i)eb Ca. ^) folt Adab, Ctdab, Dt, Etdab.
^°) gmut Adab, Cdab, Edab.
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guftunb Qitfieng"' mit laub öttibf)ieng i bnb trarb ein

fdlöner ioxptx hanm. S)ir nid^t mer tüart öon Hetlein

5art bann nur ein fran| ben bu nocf) tregft ümB jr

lieb gan|.

3. 5I(^ raer iä) ber^ bem t)e^ ni(f)t mer"" öon ber id^§

ger inoc^t werben bann ein fren|tein fein! Sar gu in

gunft^ bomit ömbfunft^ nit aU ber bunft öergieng on

frud^t bie liebe mein (Srft njürb id^^ troft öon pein

crloft mein gmüt gan| ring öitleic^t mir fürter 6a^

geling.

cxxmi.

1. illtSc^ munbert fer t)e lenger ^e mer fo ic^

^l ktrad^t^ fram S3enu§ mod^t bQ§ fie fo

giuattig!Iirf)en ^erfdEit ob atlen.^ (S§ gilt jr gleid^ jung

alt arm ^ reid^ in allem flonbt" burd^ alle lanb mit

jrem ^rad^t tf)ut fie gan| frefftigtid^ erfd^allen. ^ein fordet

gon| blinb ift S?enu§ ünb broud^t fotlid^ t)eb bie

mor red^t lieb benimbt mond^en groffem gmalt in b(er)

geftalt mie ©olomon audf) <Samfon gefd^ad^ meib§ gir

brad^t fie in öngemodE).

2. S!Bie moc^t bann idf) ^e^ fluten mid^ in bifer

fdEiar on offenbar fo 2(riftoteIe§ marb gmungen önge*

beten ? 9^oc^ mer jr fenb an allen enb öil fi^en lofe

gen meibeS gnD§ miffenb ift ber fd^rifft ta§ Slbfalon

ift betretten ^n bifem fpil finb jr noc^ bil bnbillic^

nit fo id^ t)iemit betrarf)t ha§ oll meife^e^t önb fünft

fo gar ümb fünft bem meib§ bilb nit ^ mag gle^d^en

OrefteS mod^t aud^ nit meiiiien.

3. jDauib ber ^ong magt e§ gering mit 93erfabe

barumb gfd^ad^ mee $ßria§ jr eelicfi man ben tobt

muft leiben. |)oIoferne§ bem meib§ gefct^ mod^t nit

entgon ^ubit^ bie fd^on burrf) reinig!etjt bracht fie

bog boIcE auB forg gu freuben. S)arumb ^ah id^ öer-

1) bmbgieng Ct. ^) b\ä) Dt. ^) giraltigltd^ regirt

ünb :^erfdöt ob allen Btdab, Dtdab, Etdab. *) ünb Cb.
') gar nit BDE.
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fummert ntic^ fo fubtili aU Sßtrgili bnb anbcr lueife

giert ftard "ünb fc^ön frcljbig önb !6n feinb aU in

bifer gal on mafe burd^ ürfad^ \d) bo§ fpit f)art Ia§.

cxxv.

1. ijlltSt iwißen gern in guc^t ünb ern ^ein tjert^

'2^*^ önb trett) on qUc rctü icf) nimm öergut

in fteter Ijut bnb bin erloft buri^ nmnlid) troft

ber gute bein üon qual ünb pein brumb freiu

bid^ bu ' lieber fd^Iucter mein!

2. 9JJit neiden gern on all üerfern mein lüeiblid)

jir oerfprid^ ic^ bir fein menfd^ 2 junft mit lieb önb

gunft i)6(^Ii(f) benmrt ftet öeft öon^ art. hl^ait nur

ben fdirein ber liebe bein gteid^ mir bu neb[ter'i

fcf)Iu(fer mein!

3. 9)?it tt)illen gern mein morgen ftern erbiet ic^

mid^ atle§ be§^ fi(f) in ercn jimbt. fumm Ijer önb

nimm mein freunbtlic| gru^ mib lieblich tu^ bruc! an

bic§ fein ^m\) brüfteleiu bu aller Iieb[ter frf)Iu(fer mein!

CXXVl.

1. ni 6f) f)er|ig§ ^r mein trefö öernem Onb lafe^ bir§ mol gefallen! 3)ann bu bie bift^^ bie mid^

erfrift " bnb liebeft mic^ s 015 Q^ien. ^n einic^em reid^^

lebt nit bein gleid^ bj tialb^ id^ bid^ tt)u breifen al§

iung önb olt-' tf)ut'o manigfalt mit finger auff birf)

meifen.

2. SBann bein lieb mid^^ gtüingt innigüic^ önb !on

bein nit üergeffen ®rumb bit id^ mir- t)er njiber jmir

mit gteid^em^' ma§ tl)u meffen. <Bo »urb aU leib-

*) fehlt sonst durchaus. *) menfd&e BC. ^^ ßji ^t.

*) lieber BCDE. ^) ba§ irf) Ct. «) 2^enn bu bift Et.

') erfrifc^t Db, Eb. ^) mir Adab, Btdab, Cdab, Etdab.
») beSfialb Ctdab. '") t^u Dtb, Etb. ") gleicher Ct, Dt.



— I, 126. 127. 128. — 75

gon^ lüeit bnb Brei)t bon meinem ^er|en geföenbet

in freub öerfert^ mein gmüt öerftört ünb aud) mein

trauren » geenbet.

3. „^er| Iiebfte§ §.^ bir i[t öafl ia beforg i^ bod^

bei flafferö flid^ be^ f)alb in ftill^ ic^l ttjogen mit

trelo bu au6) an mir nit bri(^ Ob fd^on einr fem^ ünb

fid^ annem ön§ be^be juuertoufc^en ^er^Iieb glaube

nit^ ift 1^6c|fte bit n)ir ttJoHen aud^ no(^ raufd^en."

CXXVII. grag. l'apiciba.

1. /j\ §er^ig§ ©^ wie J)od^ mic^ bei erfrett)t in

Vll/ meinem ^er|en ®ein treme lieb" bie id^ bicf

brieff in beim Iiebli(^cn fc^er^en 2)ie bu gen mir"

mein! ^er^en gir freunbli^en tf)uft erzeigen barumb

lüil \d)- gan| etoigüirf) öon ^er|en fein bein et)gen.

2. D f)er|ig§ ©." bu njeift ft)oI mes mein f)er^ nadf)

bir tfiut trad^ten 2)al alle freub" mir gan| er(eib

ünb t^u fünft ni(f)t§ mer ad^ten Sann bir gu bien- mit

I)er^ ünb fin ha§ folft mein fd^a| glauben ha§ iä)

mir 2 bid^" üor aHel reid^ ber ganzen meft njil f)aben.

3. f)er|ig§ ©," id^ bit erme§ mein grofe f(^mer^-

lid^el leiben ®a§ id^ murb ^on" föonn id^ folt ftan

üon bir ünb bid) müft meiben. ®a§ roer ein not" ta§

mir ber tobt üil beffer mer bann leben ta^ felb be-

bend" üon mir nit mencf ber fid^ bir ^at ergeben.

CXXVni. @corgiu§ »otfc^.^

1. (f\%t münfc^ id^ ir*" aufe f)er|en gir mein freunb-W lid^ gru|" aä) liebe tf)uB" bebenden! @e| mir

ein ^it" fieimlid^ ünb ftit be^ bir ju fein" bein eüglein

fd^ein" mid^ frenfen. Db id^ fc^on bid^" gleicf) offt an

fid^" ünb barff bir nit gufpredien fo gee ünb flee" id^

benn mit mee" mein i)er^ möd^t mir jerbred^en. ^

1) ünb mein tratoren DE. ») midö DE. ^) ©eorgiuS
S3ofcö Bdb, Ddb, Ea, mar. 2BDlff Ba, Da. «) bir Adab,
Cda, Dda, Edab. *) gubrei^en Aa, Gab, Da.
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2. „®efel id^ glaub^ ha§ bu feift taub önb gar ju

ribt^"-' id^ aä)t nit^ beiner nottcn. ^i^ feint noc§ me'^ bic

bor bnb el)e in gleicher \vah^ bem äffen :pfab^ nad^

tretten. - S)ie lüi(t önb muft"-' nacE) beinern luft^ bcr narren

üil genjeren bie fic^ bmb mic^^ gteidE) n)ie ba§ öidr in

gleicher Brunft emboren."

3. SSnb ba§ ift tt)ar^ gan^ übcrol in bifem fpil^ fcinb

narren Dil- geboren. @o ac^t irf) bod^^ bu luerbeft^ bidf)

nod) gu beincr jeijt'-^ Jucr Ijort ünb beit" tierferen.

2)onn bu t)e bift" öon fc^ar^jffer lift^ ^ai tf)u be^ bir

bebenden fo t)off ic^ bod^^ bu ftierbeft mi(^ nod^~^ in bein

freunbtlic^S |er| fenden.

CXXIX.4

1. i[||1@^ fei)e bic^ für ein foldie an bie fd^lüürblcn

*^ !an'? ftiie IüoI bu bii^ fo crbarlid^ er»-

bieten bift falfrf) I}eimlid^ lift ^elftu ju rud bannt

braud^ftu mand^ I)eimlid^ ftucE.

2. 'äU ]\d) bein lieb mit mir anfieng miflig t>ert)ieng

on bit meinr ger a\i6) fclber mer an mi^ gebrockt

f)et nid)t gebadet an anber geft nur muffig gan

ift mir ba§i beft.

3. 9icd^t mie bu i)d\t bein treuiü an mir alfo ift

bir gen anbern and) bu ^aft ben braud^ „ber ned^ft

ber beft" meng offt einr meft ber biä) from fdEie^
^

er möc^t bein nii^t menn bu jn betft.

CXXX.6

tD münfd^ tc^ jr' ein gute nac^t gu ^unbert

taufent ftunben So id^ jr lieb crft red^t be=»

trarf)t ift al mein leib*» üerfd^munben. SBenn id^ fic

fid^ erfremet fic mid^ t)at mir mein t)er^ befeffen

») rib C, rfib DE. nac^ retten Et. ^) toerbft BDE.
*) Als Komponist wird 3)kd)inger genannt Btdab, Ct, Dtdab.
^) fd}e^t BDE. 6) Als Komponist wird Tlax. JÖotff genannt
Btdab, Ct, Dtdab. ') bir Ad, Cd. «) frcub (!) Da, Ea.
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bruniB - iä) in meinem ^er|en Brinn önb tan jr nit

öergeffen.

2. ^n redetet treft) ift fie mir lieb ber id^ mein fier^

^q6 geben S^ bienen jr id^ mid) ftet§ ^eb bie meit

ic^ ^ai ha§ leben SSann fie f)at mi^ fo gar Heblid)

mit jrer gucfit gefangen fein§ menfdien freub mir

fie erleib nad^ ber mic^ t{)ut üertangen.

3. Dn allen fatfdf) U)il icE) bo fein bi| an mein§

leben enbe @egen ber aller liebfte mein öon ber id^

mid^ nid^t n)enbe mit feuff|e flag aud^ nad^t ünb

tag fie mir mein ]^er| tf)ut frendfen barumb |off iä)

fie njerb bod^ mid| in jr f)er|Iieb tierfendfen.

Öiebrudt ju SJiurnberg

hux6) ^o^an ^etreium.

1539.2

^) barumb Gab. *) gleichlautend Bt mit Ausnahme
des Datums 1543; Ct (Sebrödt gu 9t6rnberg, burc^ 3of)ann t»om

S3erg, 33nb SSIrtd) Tutoltv 1549. gleichlautend Dt, Et mit deu
Daten 1552, 1561.





Der Ittber tl)etl, lurj^uietliger

oatfr ftiidtr Jfiitfdifr M\m, jii Um u\t Iiiflifl.

ffictrudit ;u ttutiilin'g iiiirdt

3(Pl)iin pttitiiim JM.B.XL.





S)em ©rfcaren bnb achtbaren 2(»gufttno (ScE ju SBtr^burg,

meinem guten freunbt önb gonner.

^|yr|"@tn fötüig btenft juuor gonftiger lieber @d.

IJtI S(f) t)ab im öerfc^ienen jor ein au^gug (in molc^em

allein bie tcutfi^e liebtcin, fo auff aUerlct) ^n»»

ftrumenten gubraud^en baft bienfllic^) burc^ ben trud (offen

au^ge^n, SBeil aber nid^t atte Sieblein, n)ie auc^ onberer

gefang, auff bie ^nflrument tügliif), ^ah ic^ gegenn^ertige

teutfc^e Sieblein aU bie §um fingen 3um füg{id)ften önb

gur fur^tüeil am fröli^ften, nidit moHen barunber mifc^en,

fonber bie fetbcn allet)n |3leiben laffen, S)ieluet)I fie bann,

tt)ie gemelt, gum fingen am beflen, fol ber teyt aup
öleiffigeft borein gefungen merben, S)arumb er bann au(f)

ettt)a§ üleiffiger, bann öille^c^t in ben öorigcn befcfiefien,

borbnter gefe|t önb a|3|3licirt ift n:)orben. @ö m6(^t ober

einer fagen, ma§ man an bifcn leppifc^en Sieblein getrudt

t)ett? S)em föil ic^ alfo geantmort f)aben, 2)a§ i(f) bife

Sieblein nidit ben bopferen, fonber ben fcE)Iec^ten fingern,

fo {)in önb ftiiber ouff ben fd)ulen mit ber lieben gon§,

ömb SJJartini önb 2Beit)nad^ten ober ju onberen ge^t, (mie

bann an öilen orten ein alt t)erfomen mie fie e§ nennen)

muffen ^erumb recorbiren, ^ob lüolten mitteilen, 2)ann

fold^en (Sengern offtmoB ift berglet)(f)en Sieblein ein§, gu

foId)er se^t öil mer, bann ein f6ftiic|§ Sogquinifd), ober

eine§ onbern berümbten (£omponiften ftucf fürtreglicfier,

önb beffer gu flot tumbt, mie bann bie fo ha^ gebrandet

ttjol miffen. SBil olfo j)ie mit eud) aU meinem guten

freunbt öon alter funbtfc^offt önb freunbfdjafft njegen, fo

G. Forster, Liederbuch. g
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tüir 5U SBtttenbcrg etlid^ jor mit einanber gel^abt, Bemelte

Heber su einem DZemen jar gu ge[dE)riBen önb gefc!^end!t

tfobcn, mit bitt, jr tDottet bi^mal mit bijen geringen

Sicblein üergut nemcn, 9}Zit bcr jel^t mil§ ©ott, fol für|-

lid) tuaS beffer§ öon au^erle^nen SJJuteten ^ernad) tomen.

®ann eud^ gu bienen bin tc§ alje^t miüig. ©eben ju

Slmberg an ber ^e^Iigen bre^ ^onig tag, 2tnno 1540

e. SB. ®eorg Sorfter.

[Es folgt hier:

Eegister der Liedlein des Andern teyls.]
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1. /IT© fout ein WüMin f)aUn lüin fnauen§ al fo^ Ipah^. fi f)at ein fo^ tüit |embtbcfin an

bar buer facf) id) bie luftelife mane.

2. ft fad^ al l^ier fi fad^ al baer [i meinb fi toaer

oHeine fi ^at ein fo fmart^ ^loet^fin ftan al t^uift^en

f)uer fnee Witte Beinen.

II.

1. CX5tnt ^Karten wollen loben wir ber t)n§ aufe

ö^ ntoft fan mai^en fd^ir ben wein ben wir follen

trincEen baruntB w6I Wir^ mit gon|er gir wa§ bnfer

ift in ber reftr bei Wirte! fnec^t f)er winden

2. 2)00 er önl gnug be^ Wein! ^er trag bnb barnac^

in ber !üdE)en frag hk föc^en ober bie fiaulbieren ob

fie bie gan§ gebraten 1:)ah barauff man bann wot trincEen

mag ünb auff bie fc^weinen braten.

3. ^err Wirt nun laft önl frolic^ fein! ünb tragt önl
^er ein^ guten wein fain argen nur ben beften^ grol

fanbel öol ta'^^ üe^Iein bein folt bu ön§ aljetit öol«

fd^enden ein fo gwinftu fröli^ gefte.

ni. @. <^ot.

i|^D 1^0» lieber fianl^ öerforg bein gani la^^ j-fe

^) nit fiunger leiben ®ib jr bie fpeife- wie bu
wol weift nad^ beurifd^en fitten. (®ib jr öol auff-

ba§ fie nit Iauff)io ^n frcmböe^^ genfer nafd^en taft

bu fie fret)^ ift forg barbet) ber wolff mod^t fie erl^afd^en.

1) fo ein Ba. ^) ein fcd^oen fWart Ab, Gab; fd&on
ftriart Bd; fo gtoart Cd. ^) ben Aa, Ca, Dt; fehlt Bd.
*) fatn§ argen nur befe bcften Ada, Bd, Cda. ^) befe Adb,
Bb, Cb. 8) fehlt Ada, Bdab, Cdab. ') sonst vielfach
@. gorfler. ») §o lieber §an§ Bb. ^) ha§ Ab, Bb.
^'') das in Klammern gesetzte wurde nur von Discant und
Bass gesungen. ") anbre Adb, Bdb, Cdb.

6*
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Tenor:
""•

§tnt 9}Jerten tuoln loben lüir ber t»n§ au^ moft

tan machen bier. 3flbarie bucQtu§ panno nie. ein

gute gan§ ein gute gans ein fetjfte gan» ein gute gan§

ein gute f(e^fte) gan§. fumbt I)er fumbt I)er! üenite jr Heben

gfeUen on forgen! ber inirt ber mi ün§ borgen ben abent

al§ ben morgen falutari noftro.

Discant

:

/jV|tSIrtinu§ non |3u[iIIu§ ^fl^^ric bucatu§ panno nie.

2jtl gen§ breiten cnten önb anbre bögel. gibarie

bucatuS panno ni nie', ein gute gan^ ein fct)fte gan^ ein

gute fet)[te ganl. fumbt f)cr2 fumbt ^er on aKe forgen!

ber rt)irt ber mil bn§ borgen ben abent aU ben morgen

falutari noftro.

Alt:

|0^o lieber f)an§ trauter f)an§! 3oborie. e§ ifl ömb

fünft mag lieb dnb gunft irf) ju bir f)ob. ein gute

gan§ (s. w. f. wie Discant)

^'

¥
Bass:

|(£n liebften bulen ben id) f)ab ber ift mit raiffen

um bunbcn. Sahaik bucatu§ ponno nie |}annDnie.

ein bratne gan^ ein gfotne gan§ ein pratne gan^ ein

gfotne gan§ ein gute fet)fte gan^. fumbt Ijcr qH gut gfellen

on aUe forgen! ber mirt ber tuil t)n§ borgen ben abent aU
ben morgen falutari noftro.

f
©ecunba pax^.^

Umbt ^er jr lieben gfeUen ju ber gon§! Wo ift

bie gan»? tiabt jr bie gan§ fo nembt fie be^ bem

fragen, bie foc^in fol man frogeu ob fie bie gan§ gebraten

l)ah bar auff mon tüol^ trincfen mag ben aller beften mein

fo er in ber ftat mag fein.

^) panno nie Cd. ^) fehlt Ba. ^) gleich in

allen Stimmen. *) man bann tnol Aab, Gab.
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V.

rUn 5U bifen ^^etiten foltert luir alle frölic^ fein

i- @en§ üoget kTC^tcn barju trinden ein guten

luein ©ingen önb l^ofiren Qn fant SJJertcg el^r. cum
Subito omne§ clanmte ßum ^n iu ^n iu iu iu iu iu

^ubilo öt fit beum rogan§ brotnei gan§ rogan§ rogan§.

H'

©ecunba pav§.

[5lrtinc lieber t)errc mein nun fegend ün§ nur-

gar bapfer ein! ^a t)mt inbeinen el)ren

motten mir atte frolic^ fein D SJJartine!

D'

I

I

VI.

|@n beften Sßoget ben irf) mai^ bj ift ein gan§. fie

t)at gmen pretite fu^ bar ju ein lange J)al§ ^r

fü^ fein gel jr ftim ift ^ell fie ift nit frfinett. ha^ 6eft

gefang ta§i fie fan ha ha ha ha bj ift gid gacf gid gad

gid gad ba ba ha ha ha^^ ift gid gad gid gad. gid gad

fingen mir gu fönt 9JJerten§ tog.

©ecunba pax§.

©in gong ein gon§ gefotten gebroten bei) bem feur ift

gut ein guten mein bor gu ein guten frßlic^en mut. ben

felbigen bogel fotten mir loben ber bo fc^nottert ünb bottert

im I)aberftro fo fingen mir Söenebicomu^ bomino fo fingen

mir 5öenebicomu§ bomino.

VII.

1. Vt3?efulem fanctiffimum öeneremu§3 @aubeamu§.'*

^i» motten mir nad^ gra^ gon t)otte ret)o fo fingen

bn§ bie oogelein t)ottere^ in ^oc folemni^ fefto. S^^ h^^

paffer ber gu|gou(^ fret) fein melobet) fielt ^ über berg Onb

tieffe bot. S)cr äJJütter ouff' ber ober mül ber t)at ein fel^fte

gan§ gan§ gan§ gan§. S)ie tjot ein fet)ften biden taugen

1) pro te gen§ Ab, Cd. ^) fehlt Bt, Ct, Dt. ^) beneremur
Ab, Bb, Cdab, Dt. *) gnabeamit§ Ca. ^) in I)dc folenni

Dt; in folemni Cd. «) ^elte Bd, Cd. ') in Bda, Cda.

I
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luatbctidjcn frogcn bic luott^ irir mit ün§ tragen. ^ru^Ia
bru^Ia bru^Ia brufela gicf garf gid gacf. 3)utci refonemui
nielobia (in gtoria).2

Vin. 3o. Seon^arbt.

/IT® gtengen neun juncffrahjen fcfinap auff^ fie^ lüolten wunber fd^amen bort n^ben auff ber

attje fdinap auff* frifc^ auff.

IX.

1. TB i]ljt@tn gfel h)ie reud^t bcin ]^au§ fo rtol^?
/iJIll fag mir^ on allen ^ bcrge^.

DA (^ä) i)üh ein gute fet)fte gau^ ba^ tüi§ an
meinem fpie§ )

TDAB ein gon§'! ift War mein lieber tjan§?

TB ba§ füln mir alle frolid^ fein ünb trinden guten

mein

DA (bargu lobe aK jung tjub alt ben fie^tgen fant

ajiertein. )

TDAB ein ganä-ein gan§ bu eblefe üogelein! mein^
Hebfter i)an§" ber gan§ mog 9 mir nit feinb fein.

2. TB 2BoI auff jr brüber in bifcr nac^t! id) mei^ ein

guten mein

DA ((Sag ^er gut gfel on alle It)fl tüie t^eur mag
er gefein? )

TDAB ömb öierio^er mirt begolet fc^ir.

TB mein f)an§ borg mir ein f)albe§ jor tool ömb
fant aijertein

DA (mo er befrf)ert ein feiflen fian bargu ein guten

loein. )

^) m6tlen Ada, Bda, Cda. '^) nur von db gesungen.
^) frifd) mtff Ada, Bda, Ca; frtfd)t ciuff Cd. *) frifd) auff
Ada, Bda, Cda; fc^nap aitff fd)nap nibcr fd}nap Dubcnl^ernnber
fc^nap auff Ab, Cb. ^) fd)on Ab; fd}6n Bb, Cb. «^ ml
an Bb, Cb. ') ^an Cb. «) ^cr^ Ada, Bda, Cda.
^) m6gen Adab, Bdab, Cdab. i») trind gtüir c§> mirt Ada, Cda.
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TDAB fd^end ein- eini lüein! er fc^teid^t gan| ki^

hinein. ifl nid^t ünmer-^ob er gleich mad^t

mein 3 tafc^en ler.

X.

1. DA (@§ tagt ein S^ger bor bem ^o(^ ein fdfione braune

hinten )

TB @t) :5eger liebfter jeger mein bu fanft nod^ ^oflid^

fpringen

!

TDAB |)oftu§ toitt? e^ ja bu i\) io ic^^ ^a§ ^m ^^i

id^ gefc^offen bnb f)aB§ gar reblic^ troffen,

laftug tt)ilt? et) ia bu el^ ia bu* ber jeger

me^fter ift äornig. er gürnet nit er gürnet nit^

e§ gilt e§ gilt e§ gilt e§ gilt*- mol ömb
bie braune t)inte er mag fie nit über minben.

2. DA (2)er ^tQtt fpürt tuol nac^ bem njitb er t^et fein

^ornlein btafen )

TB @r fanb ein t)inten bie ttjar ftoI| mit ber bo

fonb er fofen

TDAB §aftu§ tt)ilt u. f. lü.

XI. §an§ Seuglin.

1. Vt83n ift e§' bod^ fein reuter e§' ift ein ebetman

l' önb tt)enn er qu^ n)it ret)ten fo legt er fein

IjarnifcE) an. Sreijb eintier broun^ met)blein (a| bmb^er

gan ^erio popm {)erio |JOperi ^erio ^erio |erio poptxi

|erio.

2. ©Q^ ^öre met)blein tt)u^ t^ufe! et) f)6re met)b(ein

t{)uB t^uB! fo fauff id^ bir ein beute! bargu gmen

nett)en9 fc^uc^. Sret)b einher u. f. ft).

®
XU.

^2Be ber ge^t bie id^ üergert ^ah in beriojuler

orben ! 3laä) rem ift föorben mein gefert id^

guten Ct. 2) ij-^t; ij^ir j^it önmer Ada. Bda, Cda.
^) mir mein Aa, Ba, Ca. *) et) io xä) et) to ic^ Ab, Bb,Cb;
et) nein bu et) nein bu Ada, Bda, Cda; et) ja bu ci) ja bu Dt.
°) fer Aab, Ba, Cab. ®) er fc^tlt usw Ada, Bd, Cd.
') er Aa, Ba, Ca. «) Sßnb Aab, Bab, Cab. ») ein nelD

par Bb. ") bem Bb.
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b^n sunt t^oren iDorben. Wiä) retüt mein bleife mein

fclütig fc^n)ei^ ®en irf) bar nnff gett)enbet ^s<^ harnt

auffi e^^ önb lt)a§ fd^ier gor öerblenbet.

XIII.

lp5Sr all ic^ frotr td^ mt)'^ njol mcn^ irf) maine

J^ S.^on tugent fd^ön.^ o bog id^ mer alleine nac^

meinr begir^ be^ meiner fet)ferinne @o iüirt in mir^

erfrifc^t mein I)cr| müt önb finne.

XIIII.

f^eblid^ ^at fid^ gefeilet mein {)er| in fur^er frift

3u einr bic mir gefcHet got tüai^ mol mer

fie ift. 3ie liebet mir gan| inniglid) bie an^crlnelt

ünb rain. got h)ai§ n:)oI men id^ mein.

XV.

1, /|r@ ritt ein ^tQtt f)t^tn au^^ (©ene uenerti^ bomine)'

trüber

bo lam ein müncf)Iein für ha§ fiau^

(Söene uenerti^ bomine) i

(SdEimefter

(wer bo mer bo luer bo luer? bo lüg lug!)-

ein münd^ ein münd^ ein münd^ ein münd^ lug!

bie gugel f^rad^ „i^crgib öergib oergib bergib »ergib

mein lieber bomine!"

2. „gram fogt mir mo ift emer man?" . .

.

„er fud§t iia^ mitbt lool in bem t^on."^ . ,

.

XVI. @. \S'OX.

1. ll@r 3ic9^e^ fluff'* ^e^ glitten fa^ mit feiner ^owen
aJ begegnet jm ber ftfimarfee :pfaff mit feiner framen.

2. „5l(^ ^erre lieber Ijerrc mein! mag getid^t'' jr aber

mid^ ha§ jr mir alle morgen bel^ meiner fraroen ligt?"

1) Alt und Bass Stimmen. ^) Discant und Alt Stimmen.
3) l^an Bb. *) in Ad, Bd, Cd. ^) jeigt Bt-, seit Bb.



d^

— II, 17. 18. 19. 20. 21. 22. — 89

XVII. matti)ia§ @rei)tter.

'© lüolt ein iSeger tagen ^ bor jfienem ^ol^ tüoS

figcgt jm ouff ber ^et)ben? brei fretülein ^üp\&\

bnb ftot^.

xvni.

ifMOI auff gut gfcl öon fitnnen mein§ pte^6en§

1^ ift nimmer f)te

(s. unten III 65).

XIX.

TB Jt9?ilü Subbelet) froiü lubbeteQ ünb Juarumb^ fpint jr nit?

DA („@o f)ob ic^ bocE) fein roden nit bu lojer bö^»

föicfit!" )

TB au^ gieng ber arm man
TDAB brad^t ber framen ein roden £)in2 bannoc^ fpan fie nit.

XX.3
1. iltlSi^ äogeit in ha^ felbt bo ^et mir * tüeber fedel

IlAI^ no^ gelb ©trampebe^ mi Sllomi prefente

ol t)o[lro fignori.

2. 2Bir fam für fiben tobt bo £)et mir meber mein

nod^ brot @tram|)ebe mi u. f. m.

3. 2Bir famen in friaul bo §et mir atle fambt bot

mauf ©trambebe mi u.
f.

m.

XXI. ggoiff <geint

1. /'iK^lr £)od) auff jfienem berge bo ftet ein rautenW ftrcüdielein gemunbcn au^ ber erben.

2. S8nb bo entfdilieff id^ bnber mir traumbt ein

munberli(f)er träum mol gu ber felben^ ftunben.

i)

XXII.

yth bo id) fo^ in meiner gel bnb jd^rib bo famen

bre^ ^eginen bnb anbre ^eilgen me^b fie lafen

') togen iagen bor Ab, Bb, Cb. ^) ^dm Dt. ») Sntonatio
Bt, Dt. <) sonst überall lütr. ^) ftrompebe Aab, Bd, Cdb.
*) oder felbtg Aa, Bd, Cd.
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mir Dor bcn ' fd^ncHen grimmen tobt. iä) B^n ein ormcr
brubcr bnb Iet)b e§ aU burd^ got! fo gebt mir armen
6ruber in meinen \ad ein brot!

XXIII. 3. ©d^ec^ingcr.*

'@ tüolt ein mepbletn tüaffer !^oIn über einem ^

!ülen brunncn ein tiiei[fe§ ^embtlcin ^et fie an

barburc^ jc^in jr bie jonnen.

d'

XXIIII. Wlatii}ia§ @rct)tter.

1. /jT® l^icbri ^üt gut jdjebri fd^effer SSalbribum^ üov* bem ©c^albribum t)oli er^ f)iebri t)iebri

^üt bcr lemmer Sßalbribum ©d^olbribum üor bem SSal«

bribum ©cfialbribum t)ot|.

2. 2öo§ [anbri^ fant er bet)' bem lüege SSalbribum

be^ bem ©cfiatbribum ftan? ein iubri iubri iubri juncE»

fraiu SSalbribum ©^albribum bct) bem S^albribum

(Scf)albribum ftan^.

XXV. 2nh. @enf(.

1. /jf© fiet ein b^ber man ein n)et)b jr bicf'' loolt

V!b fie nit tan jDoI mac^t jr fraber ftol^er le^b

bo§ fie bat jren mon önb ha§ er für ^n^ ^em in^

lelt) na{^ gromot in ha^ get)i".

2. ®er man ber wott erfüllen ber fraluen jren ftiffen

@r füg äu aller oberft lüoU^ auff bie bitten er

fprad^ er n:)oIt :3n| t)eiü in§ ^eto nac^ gromat in baä
ge^i".

XXVI.

f©^ toeet ein SSraufen amorue§ bie ic bon leerten

minne. t)aer tyefen e§ fo gratiue§ fi ftaet in

mt)nen finne. gratiue§ e§ fi te aller tt)t men öinbt

üon bem Ab, Bb, Cb. -) ohne Komponistennamen Dt.
2) eilten Btda, *) bct) Cd. ^) e§ Aa. «) funbri
Btd, Ct. ') an Bt, Dt. «) ftolö Bt, Dt. ») bM
Adab, Cdab; tuet BtCt. »") ^ett Cd.' ") ioo Ba.

f
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er nict' fo^ ücle tüant ft f)at einen ladienben ntonb

ttüee Borflen ronbt enn^ ein fnee ttJttte feie.

XXVII.

f®^ jeg^ abiu h)t) ttte tüQ moeten fd^eiben (tot op

ein nieft)^ enb al* om örued^t öermcibcn,)^ ^c

!aet6 ht) I)u bg" {)erte nit)n al irar gf)i ft)t bar fal ic

fijn tft) brudt« oft :pt)n^ altt)t fult gf)i bie lieffte ft)n.

J'

XXVIII.

[@tn ntuter jeti'fiet mid^ git^olff fnaben fret)en

mi(f). ®er crft ber t^ct mir loinrfcn bcr

2tnbcr mein gebenden ber 2)rit ber brat mir auff ben

fu6 ber SSicrb bot mir ein [reunbtiicfien " gru^ ber

günfft bot mir ba§ fingerfein ber @erf)ft ber mu§ mein

c^gen fein ber ©ibent bot mir baö rote golbt ber

2I(i)t n)a§iö ntir üon ^er^cn {)oIb ber 9leunbt lag mir

on meinem arm ber Qdjmt ma^'^ noti) nie ermormbt

ber @t)Ifft n3a§ mein e^Iid^ man ber ^i^elfft gieng

in ber ftil baruon. bie fclbigen gmelff fnoben gut bie

fürten 12 ein guten frif(^en freien mut.

XXIX. 2. iiemlin. 6. 2Socum.

1. Jlgr gu^gauc^ auff bcm äaune'3 fo^'^ e§ regnet

Ä^ fer tinb er warb na^.

2. ®ar naäj ho tarn ber fonnenfd^eini^ ber gu^gaud^

ber marb Ijüp]^ önb fein.

3. 21I§ bann fc^tt>ang er fein gfibere^^ er flog bort

i)in ft)oI über '5 fee.

1) nie Bd. ^) fehlt Bda. ^) enb Dt. *) enb

al fehlt Ada, Ba, Cda. ^ Das in Klammern gesetzte

wird nur von da gesungen. «) lai Ct. '') bat Btab, Dt.

«) bxM Dt. s)
fr6lirf)en Ad, Bd, Cd. i»)

ift Aa, Ba, Ca.

") toarb mir Aa, Ba, Ca. ^^) fören Ad, Bda, Cda.

") bad)c Ada, Bda, Cda. ") hierauf im Alt ©udgucf

;

Bass ©ucfgucf ©urfgurf; Discant ©ucfgucf ©ucfgucf @ucfgud.
^^) übern AbCdb. Secundus und Tertius Discantns bringen

eine Begleitung von „®ud gurf ".
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XXX. Cuinque.

»0 trincfen ivir oUe bifcn iucin mit fi^allen'

bifcr mein für anbre min i[t aller tnein ein

fürftc trinrf mein lieber Siet^erlein! e§2 jtiirt bic^ nimmer
bürften trind§ gar ou^!

(^5

XXXI.

jDI auff h)oI Quff ttjol auff njol ouff tool auff

(Sung önb oIt)3 refd) bnb balbt ha§ fein got

(^eut)i feiber matt! bcr tag {)er^ bringt ber böget fingt

bo§ aUenttjotben (im matb crflingt).^ jr riiter bnb !nec|t

mercft eben rec^t ob ict) ein ^irfd^ gn megen bred^t. 2Bot

ouff mot auff mot auff mot auff (jung bnb att)^ refdE)

bnb batb ha^ fein got tieut-* fetber matt! mot auff gut

gfet ma§ f)6r iä) bo? mid^ bundt e§ fe^ ein ^irfd^ gar' no.

(Ijernad) la^ faren la^ farcn in§ garen) ^ muff muff m.

m. m. m. m. m. m. tiernoi^ jr lieben t)unbt t)ernad^ jr

lieben t)unbt l^ernac^ t)ernad^ jr lieben ^unbt!

(Seeunba ^orl.

IjllSSff muff m. m. m. m. m. bo taufft bo taufft ber

*^ ebet tjirfcf) ber ebet ^irfcE) bof)er muff muff m,

m. m. m. hn ^aft noi^ rcd^t bu ^aft noi^ rec^t guter gefel.

bo^er boljer muff muff m. muff m. m. m. m. muff fumbt

l^er für 9 mit groffem fd^at fumbt tierfüri» lieben t)unbt oH!

2;ertxo ^ar§

lillSSff m. m. m. m. m. m. muff bo taufft ber ebet

•iv ^irfd) bo ^er trauter t)unbt bo taufft ber chd

tjirfd) bot}er. 9^un fumbt t)er ju jr gfetten att nun fumbt

^ergu jr gfetten att bnb greiffet gu mit reictiem fc^ot bnb

greiffet ju mit reidiem reid^em fdf)al.

fc^aüe Dt. 2) |o Ad, Bd, Cd. ^) ersetzt aus
dab. «) Adb, Bdb, Cd; ha§ flot ^eut Aa, Ba, Ca; ba§>

t)cut got Bb. 5) jjfj Ad, Bda, Cd. «) ersetzt aus dab.

') gan^ Ab, Bb, Cb. ^) ersetzt aus da. ^) t)er fÄr

fd)enrf fdöirm bnb idjaü Ad, Bd, Cd. i»)
:^erfür jr lieben

Aab, Cab, Dt.
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XXXII. £u. (Senft.

1. /IT© tDoIt ein fratü äum trcine gon §e ro ri ma^ to rt (Sie lüolt ben i man nit mit jr lan.

©ure^fc^ guj^elji^ 9un|i mare|fd)- §e ro ri ma to ri.

2. „Söolftu mid^ bann nit 5cc^en lan §e ro ri ma to

ri @o molt id) ju eim anbren gan." ®ure|f(^ n.
f.

to.

XXXIII.

1. ^(£i) !Iag mid) fcer id) arme§ ftiet)b3 ba^ mid^*

/^ fo fer mein ftol^cr leib tu flod) fo^ grimlid)

5£)el)[en6 onb mir bie Icl)Iac^ bfd^eiffen. n?üft id) bar

für ein funbt' mie i(^§ öertret)6cn fnnbt

2. @D gcb id) etmaS brumb! mein man ligt tt)ie ein

ftumb in feinen Bfd)iffen fdiu^en tl}nt mir fain f(od)

nit fndien e§ ftuncft^ jm ha§ manl rec^t wie eim^

oder gaul.^

xxxmi.
''3ftit anff trit auff ben rigel bon ber t^ür! h)ie

gern id) fed^ hü§ fr mid£) ^d ein gelaffen! „i^"^

lafe bic^ nit ic^ la^ bic^ nit f)erein bu fünft "* bann

iieimlic^ fc^IeicEien auff beinen füffen." %xato id) tan

fd)Ieid^en redjt toie ber mone fdiein. ftanb auff onb laft

mic^ ein! la^ ein laji ein Ia§ ein Ia§ ein la^ ein Ia|

ein ha^ tt)it ic^ öon bir f)oben ^art fd)6neg fremelein

ftanb auff öub Ia| mid) ein!

XXXV.

1. *|>8S 3f{egen§purg t)at e§ fid^ öerfert @t) nitte

/4^ öerftan! bie me^btein baben fponifc^ giert

ift lüol getljan^ „(S9 nitte üerfton! gebt mir ein fron^

fünft laft mid) goni' mein müttertein murt^^ tnic^ fd)elten!"

1) jrn Bd. 2) ntatetegcö Serori Cd. ^) 3d& arme§
tDet}b id) flag mtdö fe:^r Ba. ") mir Btd. s) fehlt

Ad, Ca. ^) äu bel)ffcn Aab, Cta. ') pfunb Cb. «) ftindt

Btdab, Dt. ^) ein Btd. ") fünft Bt, Dt. ") hau Bt.
12) tofirt Bdb, Ctdab; üjirb Ct.

w
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2. 'ää) juncffratt) tüolt jr mit mir gan @^ nitte ber-

ftan! bo bann bie roten ro^Icin ftan? i[t föol get^an'^

@t) nitte ücrftan! gib euc^ ein fron- t^ut mit mir gon

ehjer mütterlein lüirt ni^t fd^clten.

XXXVI.

K@t !einer l^ie ber fprid^t ^u mir „guter gefel

ben ' bring irf) bir ein glefelein hjein bre^ ober

öier"? io io io io io io io io io io.

3^

©ecunba pav§.

ijlll
einlein bo^er ein! föa§ fol ön§ ber :pfenning2

'Wl^ wan n)ir nimmer fein?

3

XXXVn. gitclas W^.
1. 31Se föeiber mit ben flogen bie ^anb"« ein fteten

A^ frieg. fie geben gern au§ lefien ta^ man§
nur all 5 erfcf)Iüg Dnb Iie§ jr tein entrinnen ba§ tuer

ber iüet)ber rod) fo ^etteng frib betim f|}innen'^ önb

in ber füllen qmaä).

2. ©er frieg ^ebt an am morgen bnb merb bi^ in

bie nac^t. bie mepber t^unb" nit borgen onb ^eben*

an ein f(i)tad)t ünb fo bie f(^Ia(^t faifit ane merffeng

öon jn ha^ gwanb" im ftret)t fie nacfet ftonen^o meil

fie äu fechten ^anbt.

XXXVIII.

ij>Ummertirftu mir fo bummclir ic^ bir. in ^ofien

Ä* freuben lebend mir. fo f(^Ia(^ ic^ bir ben

bummelirei2 io ben aller beften bummelire ioi^.

1) ba§> Aab, Ba, Gab. ^) teaS foln bn§ bie Jjfennig

(Pfenning) Adab, Cdab. ») ft)rieIctfon Btdab, Dt. *) fl6t)en

baben ein Ab, Bdb. ^) onb ba§ man§ ali Ad, Bd, Cd; ba^
man fie aü Ab, Cb. ß) auch rocfen Ad, Cd. ') t^un Dt.
*) fad)en an Aa, Ba, Ca. ^) darauf inenn fie ju fccf)ten banb
Ab, Cb. 1») ftünnen Dt. ") fo leben Ad, Bd, Cd.
^'') bummclerio Bt, Ct, Dt.



— II, 39. 40. 41. 42. 43. 44. — 95

XXXIX.

|DI in fant 9}Jertein§i elif^ bringt 2 njctin! feljt

bencuent[ti§ mein jundfierre! SSon n^anncn

fumbt jr ^cr?^fc^en(ft3 ein aubacter üolumu» bibere!

S)er tt)irt ber i)at ein guten toein bie gang ftecft an bem
\pi^ fie mu^ gefct)tam;)et fein.

XL.

:re n

t)n§ * bopfer ein barbe^' trir mögen frolic^ fein.

i|VI2(rtine lieber l^erre mein fcfiencf guten mirr

XLI.

iD trinrfen lüir alle bifen tüein mit fchatte, bifer^

^njein für anber tvdn ift aller mein ein fürfte.

trincE bu lieber 9?. mein! ei mag bid^e jer mol bürften

trindi gar au|!

XLII.

|(£r Pfarrer 7 öon fönt S3eit ber Pfarrer' bon

fönt S^eit ber f)ot ein fc^one töd^in bie gern

am rüden letit bie gern an bem rüden le^t.

31

W

XLIII. Söolff §einfe.

|D8 trunden fie bie liebe fange nad^t bi§ ba§

ber liec^te morgen one brod^ ber tielle lied^te

morgen. fie fungen onb f^rungen önb toaren'' fro

bnb lebten on aUe forgen.

W

XLIIII.

'© tüolt ein mel^blein grofen gon ficE mid^ lieber

^eter ünb bo W roten ro^Iein fton. fidE

mid^ mer~" bu tiafts ein^" e^r fonftuS nit id^ mit bid^S

lern fid mid^ lieber ^eter.

(E^

1) SJJertenS Adab, Btdab, Ctdb. 2) ^ring Ada, Bdb,
Cdb. 3) ft^encf Adab, Bdab, Cdab. *) fehlt Bd.
5) bifen Ab. «) bir Btda. ') ^pfarr^er Btdab. «) fo
Bt, et, Dt. «) tourben Ad, Bd, Cd. ^'') f)aft fein Ada,
Bda, Cda.
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XLV. ßubo ©cnfl.

1. Q[9Jf me^en im mc^en Ijbxt man bic Ratten fret)en.

mir ben ^abcren feen. bi[t mir nil lieber bann ber !ned^t

id^ tl)u bir beine alte red^t. S3um meiblein bum
iä) frem mic^ bcin ganl^ ümb önb ^ ömb wo i<i) freunbt»'

liä) 5U bir fumm t)inberm ofen ünb ömb önb bmb.

frettj bicf) bu j(^6n§ braun^ megetlein! irf) fum id) fum
id) !um.

2. @§ feinbe älüolff monat im ganzen langen jare

bo§ fagen önl bie n)el)fen gan^ bnb gar für tüare ein

t)eber {)at fein aigne art einer ber gert ber anber f|3art

33um u.
f.

m.

XLVI.

1, /ItCUt ^enic^en u^^ ber'* fd)et)ter tüeg fa^ far inW ben metien far in ben met)en bi^ bo§ er

fd^ier erfroren ma§ fo faren tüir an^ bem meijen in bic

rofen. lat bofen lat bofen got^ grü§ mir ben alten

Sofen in feinen gepk|ten l^ofen bie meiblein tuoUcn

jm nimmer !ofen. ^an§ ift fommen ^on§ ift fommen

mein aufSertuelter^ f)an§ ber ift fommen!

XLVII. »IrnoIbuS be bxud.

1. /C(B gieng ein lan^fned^t über felb^ Qn atter^ ma^ mic oor @r Ijct fein beutet » noc^ fein

gelb. )8xih bannod) nod) öil rt)eiter mer in aller ma§
föie Hör. §cine gut t)einrid) fpecian encian lorol ruben*

fraut tangapfen fii^penbrem^ od)fenfotben boden bret)te

pleter bie fein innen f)oI f)of ünb bie fein innen £)oI.

2. @r fam für eine§ mirteS f)au§ 3n aUer ma| mie

öor S)ie mirtin fd)atoti'^ gum fenfter au^. SSnb

bannod^ u. f.
tti.

1) fehlt Bd. 2) ömb Ad. ^) auff Ada, Bdab.
^) ben Btb, Ctdb, Dt. ^) gar Ba. «) aUerliebfter Ad,
Bd, Cd. ') über ha§, felbt Aa, Ba, Ca. ») fedel Aab,
Bab, Cab. ^) ^uppenbrcm Ad, Bd, Cd ; Ordnung derKräuter-
uamen ist in den verschiedenen Heften verschieden, die Namen
aber bleiben sich gleich. ") focö Aa, Ba, Ca.
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XLVIII. S. Senff.

t^d) f)at ein netue fad^ auffbrot ja ^e| in fur|en

jaren S<i) für(f)t e« lüerb nod) btl gu jpat

TiodE) mu^ man baruon fagen. (Sin Spfion-^ ^ei^ nimbt

fid^ an in§ Pfenning bier gu gec^en fein fac^ ift lurtfd^-'

er |at 5U fur§ ift feift önb f)incft^ ift faul bnb ftinrft

nodj ml ba§ 9^ertein fecfiten. frf)feiff föer bo lüoll

frf)Ieiff luer bo tüoH ! wir n)6IIen§ aB öerseren. ^le me
pU me ^le me pk me |}Ie me.

XLIX.

1. /jT® tüarb ein fd^öner jüngting über ein braiten

yl^ fee bmb eines f6nige§ toc^ter na(^ laib

gefd^ac^ jm mee.

2. „?ld^ elfelein lieber bute' wie gern lüer id) bet) bir!

fo flieffen ämet) tieffe lüaffer tool äioifd^en mir önb bir."

L.

1. /C<B mal einmal ein ftol^er fnab bcr faget feinem

Kl/ böten ah „^lopff mer bo mott! (mic^ luft nit

fold^er abent]^eure)2 ha^ iö) bie lieb fauff alfo tJieure

(e§ mer mir gar ein tjerte? lebn)- folt id^ al^eit

Pfenning geben. ^(topff) m(er) b(o) m(6ir)h id^ armer

gfel fold^ bulf(d^afft) 3 ift* mir ^u fd^mer mir murt^

ju le^t mein fedfeH ler.

2. (Solt id^ bet) jr offt flo^^ffen on id^ murb" gar

balb ein armer man. ^lopff mer bo moU! (id^ mil nit

öil mer nad^ jr fragen) 2 fie t^ut mir fte| oon geben

fagen. (ift mir ha§> nit« ein l^üpfcfier f(^mancf?)2 gib

ic^ jr nit fo mirt fie francf. S?(Io|)ff) fö(er) b(o) m(6ll)^

id^ armer gfel!" bulf((^afft) ift gleid^ iieur aU fert ^at

einer bil gelt^ fo ift er merbt.

1)m eifelein liebes ©Ifelein mein Ad, Bd, Cd; m ©Ifeletn

^olber büle Aa, Bab, Ca. ^) ersetzt aus ba. ^) aas
dab. *) toer Ab, Bb. *) toürb Btda. «) peutel
Ada, Bda, Cda. ') toirb Aa, Ca; toürb Bd; totr Bt, Ct, Dt.
«) nit bs Aa; ntcf)t bj Ca. ») gelt§ Ct, Dt.

G. Forster, Liederbuch. 'T
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W
LI.i

|@r ftet)Hg ^err fant 9J?at^et§ ber fd^Ieuft ün^

auff bie t^ür 58mb feinen tag äerbnd)t§9 ei^

ber Pflug ber fumbt tierfür. <Bo na^t e§ fid^ bem
fontmer ber bogel traurn bergat fie laffen^ jren

fummer freen mit groffem brummer hai mac^t bie

^aber foI)t.

LH. ßubo ©enfl.

1. /ITSw met)btein gu bem brunnen gieng bnb ha^
kI' tva§ fcuberlic^en begegnet jm ein ftol^er fnab

ber grüft fie ^er^igfliefen ^. fie fe^t bo§ trieglein

neben fic^ önb fraget^ lücr er tt)cre? er füft§ an jren

roten munb „jr fct)t mir nit önmere tret I)ere tret ^ere!"

2. 2)a§ met)blein trcgt^ |)antDffeI an barin ti)nt§ ein-»

tjer fd^nappen mer jm' nid)t rc(i)t ju fprec^en fan

bem fd^neib fie balb ein fappen fein tud)* bar an nit

mirt 9 gefpart fan einem I)6flid^ ä^üagen fpri(^t fie fööll

nit mer önfer fein fie i)üi3 ein anbren fnaben Iat">

traben lat traben!

LUX.

1. /Q(S]^ bit bic^ met)blein i)ah mid^ ^o\h)^^ %bx
\aJj filber bnb für rote§ golb bnb für atle§ auff

erben lafe bir nid)te lieber^ n^erben. (bu liebft mir in

bem ^er^en mein)ii bu folft^^ allein bie meine fein.

„iä) ml bein nit id^ mag bein nit bu bift ein alter

gret)fe e§ gfelt mir niti=* bein met)fe." aä) lieb ic^ bit

ac^ lieb iä) bit ti)u nit bon mir gebenden mann man
mic^ fc^on berfc^me^en molt. ic^ mil bir marlid^ fd^encfen

bil filber bnb bil rote§ golb. a^ fdt)6ne^ met)blein

l^ab mid^ ^olb!

1) Komponist @. gorft. Dt. ^) gubric^tS Ad, Cd ; fo

brtcöt§ Bd. 3) üerlaffen jrn Adb, Bdb, Cdb. *) berfelid^cn

Bb. 5) ^'rfigt ii)n Bb. «) bat Ba, Ca. '') jr Adab,
Bda, Cdab. «) gucbt Ad, Bd, Cd. ») tDtrt ntt Adab, Ba,

Cdab; mirt nie Bd. i") auch lafe Bb. i') ersetzt aus da.

12) fülft bu Ab, Bb, Cb. 12) gar nit Adab, Bdab, Cda;
Str. 2 ersetzt aus Ba, Ca.
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2. (Siiie greblein lafe bir§ bingtein t^un'. „\o fürd^t

\6) meiner ef)ren." e§ fd^ab bir ömb ein Jierlein nit.

el fc|abt bir nit e§ beift bid^ nit e§ t^ut bir nirf)t

bann bmb ünb n)oI önb mac^t bic^ aUer freuben üol.

^alt feft nit ^hdl „fürtoar ii^ fan ff)an foId)e§ nit

erlet)ben önb tom^ mein fraw fd)on ttJiffen folt?" icö

njolt bid^ brumb nit met)ben. „el tt)nt mir Qe|t al§ mol

al§ ee fie Iien^Iein t^ue mir nur fein lüet)e!"

LIIII. ©corg SSogel^ubcr.

V||I5(§ trag id^ auff ber ^enbe^? ein gle^tein mit

Atll^ fülem njein. (mem fol id^g aber bringen '?)3

bem^ liebften ftalbrüber mein I)an§ nidel öon ber f)of)en

ginnen @l mu| ^ fein ^ aigen fein. @§ flog ein öogelein

über ben r!§ein. ^duV ^elut i)elut I)elut ein gte^tein

mit fülem wein e§ mu| getrunken fein.

l^trum noftrum gloriofum @o gratiffimum D
öitrum ! Senate, gac fac bibc totum ejtra öt nit)il

maneat intra. bepone. ^oc eft in öifceribus mei§. ^rofe-

quamnr laube.

iD=

^Dn ü^pigftidien bingen fo n^il ic^§ lieben an

ein abentf)eur ju fingen bie id^ erfaren {)an

toon einer graen fa|en nit fer im oberlanbt gu beben

funt fie f(|n)a^en ja auff b(er) bi§puta^en ift mol

befont-^ im graen giüanb^ ift \v ein fd)anb all toelt fan

fie tt)oI fa^en murmaun ift fie genant.

') hier scheinen 2 ZI. zu fehlen. *) auff ben ^enbcn

LVIII At, Bt, Ct. *) ersetzt aus da und LVIII t.

*) ben Ct. 5) ^Qi Bd, Cd. «) gar fein Aab, Gab,

LVIII durchaus. ') ^er tut Bb. «) Dt in Antiqua

gedruckt.
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LVII.i

M^ ime^ fol iä) mid) enteren? mein gut ift tiil

3U Hein, St(§ id^ ein niejen ^an fo mu^ id^ batb

baruon n)Q0 ic^ {)eur fol berjeren tiab^ id^ ferb öertJian.

LVIII. @. Söogel^uber.

ij1|12t§ trog id^ auff ben fienben

s. oben Nr. LIIII.

LIX.

1. 3|^2t lieber^ !am tüa§ Iet)ber4 aufe. id^ moc^t mid^
aJ eijlen^ au§ bem f)au§ beforgt e§ föurb^ ein

t>nn:)it brauB bann bulfc^afft gibt^' offt mand^en ftrau^

mir tf)et ber grau^.

2. Sin feltjam feur im buler brint buln mad^t ben

molgef^ent" blinbt ben n:)et)fen mac§t e§ ^u einem finbt

frafft önb öernunfft bem büIer fc^njinb aud^ uii^

gerrinb.

3. Tlan fd^reibS mit !reiben ober !oI fo id^ tt)en tooi

fo i[t mir njol. mu§ bod^ mer tragen bann id^ fot

bann bülfd^afft ift offt falfd^ önb f)oI aud^ » öntrem üol.

¥
LX. 2. §e^benf)amer.^

|(gr tt)inter falt ift bor bem l^auS, iro fol id^ armer

au§? Ser ünfal re^t'o mid^ gan^ onb gar. mo fot

id^ mid^ {)inferen id^ arme§ brüberlein? 9J?ein feber gnjonb

öonii ftro bnb ijttü in armutet^ bnb betlere^ tvil iä) ein

regel fc^retiben. Süd) l^ulff mic^ leib bnb fe^ntid^ !Iag! S^
tralb ber lieben föol, ic§ trato ber lieben n)oI, ^um @ber-

lein, fum, !um ebertein, !um! ((Sberlein, (Sberlein ber ift

1) 3ntonatio (S. SSogel^uber Bt, Dt. ») m Ca. «) bg

^ab Dt. *) Iel)ber§ Ab. ^) toürb Btab, Ctab. «) mac^t

mand^en Bb. '') toolgefefien Bdab; toolgei^en Adab, Cdab.
«) bnnb ift Cd. ^) ßeon. §ei)ben^amer Ca; 3. ^eiben^amer
Cb. ") retot Ba. ") ift Adab, Bda, Cdab.
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funimen).! glam glam gtoriam bie fatü bie ^ot ein panier

on. S<^ WeiB ein fc^öneS^ fremelein, ha§ mid^ erfreuen

t^ut. ©reiner, ganner njie gefett bir ba^? bo tüet)net ^erman.^

^et)a ^o! fo grie^ mir be§ toirtel fremelein, tai fc^endt

ön§ gar gar^ bapfer ein. treib einf)er 6roun§ meiblein, Ia§

bmb &er^ gan, fierio poperi^ J)erio |)o:peri t)erio ^erio ^erio

:pD^eri l^erio, (Sin wenig bal, i(^ n)et)§ nit tt)a§, Hebe muter,

outtje liebe muter! Senn'' |)enfilein tt)et gar* banden mol

be§ trachtet ^bel ibel ibel et)a. ®er ©d^üttenfam ber^

fiet ein fnei^t, bem tfietten'*' bie gutben not, bo ftac^en

jni' bie biftel tüol in hit finger. tein lüort nit \pvi(^, i6)

^a\D in bid^ ein luden önb gib bir einen ftid^.

(E^

©ecunba pax§.

'@ für ein J)err lt)a§ erentret)d^ gel^ctiffen ^et)fer

fribereid^ at§ jr nod) ^orct jagen. (Sl^Iein, t)oIber

bule mein!) '2 5t(^ gretlein, ad^ grctiein, far mit mir über

3tein! („fie nein id^, fie nein id^, ic^ für(^t bu ftoft'^ mid^

brein.")^^ fjer'^ ging ging gang, t)er giri giri gang, ücriorn

t)ob i(f) mein ftauberle| mauberle^ ' ^>
ftifel braun^ meibtein,

bg remet midfi. ©ie i)etten nit mer (bann ein flet)ne§)i^

pim|3erlei* ^Dum ^um pum ftrofecfelein. Sprad^ fi(^ ber

S3en|enautüeri9 „moln toir nit fd)ier baruon?" lauff, lauff,

tounben mitlen louff! @§ get ein finjter tübldk ^erein,2o

mir ift ein ftoI|e pewerin in meinen fin gepf[umpfft. jr

fe^t mir ber liebft, ha§ ^et), jr fet)t mir ber liebfte ba§

i)et)a 1)0. bo ftraud^Iet jm fein graeS pferbt mol über ein

l^afel ftauben, ba§ f)ofc|o ^et)a ^o. S)a§2i ])ab bir mein

') ersetzt aus a. ^) ein :^üpfcöe§ Aab, Gab; mir ein

ppf^e§ Ad, Cd. ä) ^gj. «german Bd. *) fehlt Dt.
^) cinf)er Adb, Bdb, Cdb. «) popcrcto Ada, Cda. ') bem
Adab, Ctdab, Dt; bem §enfeli Bb. ^) tl)et bag Adb, Bt,

Ctdb, Dt; t^ut ba§ Aa, Ba, Ca. ^) Bta, Cta, Dt; Text
®en ©cfiUttenfaum ben; Ab ber @cf)tttenfam. ") tparen
Ad, Cd. ") fie Bab. >'-') ersetzt aus da; b ©Ifelein IteBcS

elfelein mein. ^^) merffft Aa, Ca. ") ersetzt aus da.
15) ba§, Ab, Cb. 1«) tauberiefe ftauberlefe Adab, Bdab, Cd;
ftauberlefe; Ca, tauberiefe: Cb. ") ersetzt aus dab. ^^) pum=
perle Adb, Btdb, Cdb; pumperlein Aa, Ba, Ca. '9) 23enfeen

^atoer Bta. ^o) i^af^tx Ab, Cb. »0 ®e§ Adab, Bda, Cda.
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tod^ter fie fan bir tuol fodöen. bum biri bum bum bin
bunt bum biri biri biri ^t\)a t)o. ^d) tt)U fein tüarlic^ •

nit. @g taget öor bem f)oI^e,2 ftanb auff ^etterlein! Stttc

ha^ füle tool ipir öerfauffen, ber lüirt mufe t»n§ entlauffen,

3Snb folt ic^ bet) jr malen, bnb I)inben nod^^ gjn flein§,

ein fleing, bnb barnoc^ aber ein§.

LXI.

1. <^S^ fam für Iiebe§ fenfterlein an einem abent^ fpate. id^ fprarf) gur aHerliebften* mein „id^

fürd^t id) fum gu brate. er ge^g mir bod) bie trenne bein

bie irf) bon bir bt)n gtttarten Sie liebe Ia§ micf) ein

!

2. S3cQ meiner trero irf) bir üerfpric^ ic^ Ujil bic^^

nit dcrteren mein trero idf) boc^ an bir nit bridt)

tf)uftu mic^ nun geiüeren. tum glüd önb fd^tag mit

^auffen brein ha§ fie mic^ tf)u getceren! @ie liebe Ia§

mid^ ein!"

©ecunba pax§.

3. Q^e lieber gfel e§ mag nit fein barumb fo la^

-)^(=^ bein ttjarten. fef)n bic^ nit nad^ ber liebe mein

e§ ift barumb ju !arten bann lieb önb Iet)b bo§

^at fein fin barumb fo t^u biet) maffen traut tjolber

lieber man! !ein foIrf)e fratt) id^ bot^ nit b^n bic^

faren mil id^ laffen id^ t^u fein föarlid^ nit."

II'

LXII. ©ijtuS ®ietrtcö.

[Ur 9?errifd^ fein ift mein monier nid^t§ gu

befialten id^ beger ©o trind iä) lieber mein

bann bier ber 5Rarren finbt man t)e| au(^ mer. SBein

ift mein freubt gu aller 3et)t jum mein bt)n ic^ befd^affen

mein gibt mir müt'" ünb frift '' bal ' blüt mac^t mid^

luftig äu f(^Iaffen jum me^n bp id) befd^affen.

1) toerltc^ Adab. ") tvalbt Ad, Cd. ») md)
Btb, et; aurf) Bb; ünb noc^ ein {lein§ Dnb ein fleine§ Bd, Cd.
*) ?u ber aCerliebfte Ad, Bd, Cd. ») toarlic^ Ba. •) frifc^t

Ctdab. ') mir§ Aa, Ca.
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LXIII. 2. §et)benf)amer.

|@r ßubel önb ber §enjel Stgel ünb D§tt)alb

ber Sixzi önb ber 9^oreIi ßajpar fam gar 2 balb.

bte fetben guten ©omper^ bie trunrfen^ mein bngfer

örb iDurben feiten ler. ber Sip fc^aut in bie fanbel

er fto^fet fie tva^ ler önb ^upff auff ^reftnger önb

f)u;)ff aaff pre[inger!

LXIIII.

1. ^9taut 9J?arIe traut ntarle! önb'* treib mir bgen§^ ir.b Saiden! („Sie nein id) fie nein ic^ icf) liefe

bid^ n)oI erftiien.")'^ 2Ber bir§ ein^intriben ^at ber tre^b

bir§ tt)iber cufe^er :^erum punt pum ünb macE) fein

frum id) bit bi(^ al mein lebtag brum.

2. Jraut 9J?arIe traut marle! önb treib mir bgen§ inb

9tüben! („@ie nein i(^ fie nein id) id) fürest bie böfen

buben.")^ SSer birä einf)intriben f)at u.
f.

ro.

LXV. @. ^or.

5(§ junger ©ntetein tt)a§ junger S56gelein maS
öogelein' iüo§ junger öogelein!

LXVI.

:t firf)

junge§ tt)et)be. fd)Iöffert bid^ noc^ fd)I6ffert

1. /ITSn alt mon n}oIt fic^ fretuen föott nemen ein

bid) no(^?

2. @r frept mol ömb fraU) Staren bie föar be^ ad§t-

äe^en* jaren. fd^Iöffert hid) nod) f(^I6ffert bicf) noc^?

'•J

LXVII.

©^ ormel IDiel^blein Hag mic§ fer ha^ önfal

fid^ Qe lenger ^e mer erje^gen ift mit laib

1) 3orel Aab, Bab. Gab. ^) aud) Adab, Cdab.
'>)tranden Cb; trand Bd, Cd. ') fehlt Ad. ^) ersetzt

aus ba. «) ein^crtribcn Bt. ') toaS (Sntelein toa^

genfelein toaS junger entelein Ad, Bd, Cd ; ö)a§ (ba§) ©enfelein

toaS junger ©lüelein toa§ junger 356gelein Aa, Ba, Ca. *) ad^t*

318 Ct, Dt.
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tinb fd^lüer f)at mir genomen trelü bnb el^r barburd^

tnein fedel tuorben ler. got lue^^ tool loo ic^ mid^ fyn

fer ha iä) ben lütnter mid) erner önb t)aBen mag
gut bra§ önb jer! ad^ glüd mir bein genab befdier

© mid^ biB fterblid^ getit öerjer' ac^ glüdE bife mir

nit gfer!

2. @in gut gefel bie flag erI)ort ft)ra(^ „metiblein toer

t)at bid^ bebort? ha§ bu füreft fo üeglic^ toort at§

treff e§ an gro^ man önb mort. teilt bu fo magftu

I)abcn bort om 9iein gebirg angnemeä ort ha bu

nimmer magft trad^ten fort. fet) nur 2 inbentä tüe^^ bu

gelort* bir fd^Iie^ id^ auff mein§ I)er|en port önb

I)alt bid^ für mein fiod^ften ^ort mein lieb gen bir

nit fport."

Lxvm.
1. ^9ib mol önb tübl önb teol teir auff ben berg

^ gan? 3JJein au^erlüelte§ me^betein mein rofen-

ftengelein.

2. 2So§ tobl lüa§ mol löa§ möt löir auff bem berg tf)on?

9Kein au^ermelteS met)belein mein rofenftengelein.

LXIX. @. ^or/

1. /irllSe funtbt§ ba irf) fo traurig bin?)« 9Wein

\X\^ freub önb mut fert gar boI)in ju trauren

ift§ mir fommen önb tper id^ f)eur fo teigig oI§ fert

fein met)b ^et id^ genummcn genomen."

2. (Qd) meint man einer ein fremlein i)et)6 ®§ t^et

tuag er fie tie^ffen tE)et.** fo Iaft§9 jr fingen önb fagen:

ha§ lenger meffer ba§ {)encft fie an ha§ fur^ mil

fic nit tragen nit tragen.

1) Text Derer; Bdab berrer; Ct bergeret. ") nun
Aa, Ba, C. ^) toa§ Bd, Cd. *) gebort Ba, Ca; gelert

Bb, Cb; gebort Aa. *) @. gorfteruS Bt. «) aus d
ersetzt. '') io genomen Ab, Cb. «) I)iefe önb beti)

Adab, Bda, Cdab. ») fie taft Ab, Bb, Cb; önb Iaft§ Bd.
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LXX.

""iRtt fiergu jr lieBen gesellen qI gu ber gan§! bte

gan§ bte ^at ein langen i bicfen faiften hjaibe-

ticken fragen ben^ laffent t)n§ nagen trauter fc^oner

auBeriuelter f)an§! S'Jun r^at^ ^u lote ^ai[t bte gan§

gan§? bcn fülen ftein^ fd^endt ein"^ laft ön§ fr6(i(^ fein

SJJartine!

w-

J-

LXXI.

|9? SJJartini feflo foln n)ir alle frolid^ fein

Sorbcque non ntefto trincfen ben fulen ttjetn

SII§ fie ift ^er gentem gen§ öogel Dnb enten föot

ge!od^t* ünb^ gemacht 5Rogan§ bratneganl. |)ic eft

ntortinuS S5ir (öere)^ biuinuS gar ein milter man
befd)ert bn§ b(ie)6 g(uten)6 fapaun fapoun awer^an

f)au^(^an)6 t)afel(t)an) ^ vtpt)an fd^negen§ it)ilt(gen§) ' foc^t

(gen^) ^ bratne(gen§) ' önb aüerlet) gen§.

LXXII. s
(g, 3£i^Ieru§.

1. iltiSnt tt)6I tüir bifen rebner bringen? gut ^opffen

*^ brüber'-*^ toir lign im luber. mir mottend

eim freien fc^Iemmer bringen er mag e§ mol. mir

tt)öln§ eim fret)en f(f)temmer bringen er m.ag fein mol.

2. @ut ft^Iemmer! ber gilt mir ünb bir ber gilt mir

t)nb bir ber gilt mir önb bir barumb nimb ba§

gle^tein mit mein balb gu bir bu mogft c§ '0 mol

barumb nimm 2c.

3. S)a nim ha§ gle^tein in bie ^anb in bein re(^tc

^anb in bein reci)te J)anb önnb für e§ mit bir in ha^

SZiberlonb bu mogft e^^^ fein mol önb für.

4. (£r fe^t ba§ gle^fein an fein munb ja an feinen

1) fehlt Bt. 2) bk Adb, Bd, Cdb. 3) r^atet Bd.
*) gefotten Aab, Bab, Gab; folten Ba. ^) önb tüol Bdab.
*) ersetzt aus Aab, Ba. ') ersetzt aus Aa. «) folgende
7 Lieder erscheinen erst von B an. ^) f)o))J)cn bruer Bda,
Cd; poppen bretcer Ca. i») e§ fein Ct. ") fehlt Dt.
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ja an feinen munb er tranrf ha^ alle§ au§ hi% auff

ben grunb foIc^eS fd)mcdti \m tüol.

5. ®a§ gte^Iein I)at jm ttjol getl)an leiben ftol get^on

leiben IüdI getJian brumb fol ha^ gle^Iein pe^unb

ömbfier gan bann e§ fc^medt jm lüot barumb.

LXXIII. @. 3irleru§.

'^ßi) jundfratü irolt jr mit mir gan? Slber toott^ jr mit mir ret)ten? fo fauff ic^ euc^ ein fi(^elein

öorm fcl^njar^tralb muftu^ fi^neiben.

IC

LXXIIII. ©teffanuS 3erleru§.

©^ ©reblein ac^ greblein far mit mir über 3flein!

(„8ie nein id^ fie nein id) id) fordet bn föirffft

mi(^ brein!)3 bu l^aft ein fleinet beutelein e§ giengen*

faum bret) tieUer brein." fie lac^t önb fprad^ „nein nein

LXXV.

1. /jT® giengen bret) paurn önb fuditen ein bern

Vlb önb bo fie jn funbcn« bo t)etten§ jn gern.

2. S)er beer t^et ft(^ gegen jtin auff(et)nen „"ää)

SKorgen" got§ muter mer wir ba^eimen!"

3. ©ie fielen all niber auff jre !nie „?Id^ SJiargen^

got§ muter ber ber ift noc^ t)ie!"

LXXVl. Seo. be ßangenaw.

ifRe^ taub ouff einer linben blüen atfo öol* fie

tfiet üil toufent fprünge ^r t)er^ ttja§ freiüben

öol 3^^ gün§ bem meiblein^ mol.

D^

1) fc^medCet Dt. «) möft ir Bab, Ca. ^) ersetzt

aus ad. *) gen ftd) Bd, Cd. ») Ct; Text n n ä 3.

«) fanbtcn Bdab. ') Druckfehler im Texte SKagen verursacht

durch die Teilung des Wortes am Schluss der Zeile. ^) öjol

Bab, Cab. ») fremlein Bda, Ca.
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LXXVII. Sittonatto. @. DÜ)mat)X.

'© ligt ein fd§Io§ in Dflereic^ bo§ ift gar h)Dl

erbanjet öon gintmet ünb öon negelein tro

finbet mon fol^e mauren?

d'

LXXVIII. @. f^orfteruS.

1. *T)2Been brübcr sogen aufe^ ©d^Iauraffenlanb

/4^ Sincul ünb SedEuio waren fie genant aU wir

im bud) ber fleinen war^eit finben. ^ie^ jogen mit

einanber über felb Sindu§ ber trug ben blünber' ünb

ba§> gelt t)eboc^ fo blieb ein§ mal Sedu^^ ba^inben.

3u einem had)^ famen fie gmac^ Sincfu§ ftunb ftil nad^

fifd^en fid^ ümbfad^ na^ frcbfen burc^ftipt ledEuS bie

iod). e§ fam ein roilbbret fc^ieffen^ in§ t)oI^ 2indEu§

trug ben ftrol ünb and) ben pol^ ha trug jm nad^

SecEu§ ben raupen foc^er.

2. @ie famen beib auff einen grünen ^lan fie fiengen

rttterlid^ ju fed^ten an ha fd^tug 2incEu§ £edu§ erftlic^

bie lenben. fie rungen beib ünb fprungen in bie roett

ßinrfuS mit ritterfpilen ba§ beft r^et^ ma§ anfiengen

fa lag bod^ Seefug ünben. 3laii) gemfen ^od^^ ftigen fie

bo(^ auff einen berg bo fanb Secfu§ baö lod^ SincfuI

tDoU nein ba ftad f(^on 2edEu§ brinnen. neerten fi(i

fang mit meiftergefang Sincfu§ fong au§ bem bud^ ba§

^el erllang ba funb e^ SeduS auffen ünb aud^ innen.

3. ©ie fonbten wot t)ofieren beib ßincEu§ muft auff

ber fadfpfeiffen bef(^eib 8o funb mot fd^tagen Secfu§

bie Ouinteren. bamit jogen fie auff bie Sacob^ftrafe

2mdü§ h)a§ müb unter einen bäum fo§ ha molt fc^amen

£ecEu§ ben finftern ftein. ßinrfu^ gu fjanb^ jog in S8ra-

baut ba wartet fein Secfu§ im niberlanb Sindu^

meint e§ müft ßed£u§ brein ücrberben. 3« ^^¥ Iamen§

1) Bda, Cda, Bt, Dt im; 3lüeen bröber aufe Bb, Cb.
») fie Bdab. ^) auch beutel Cd. ) Bdab, Cdab; Text
ßtncfuS. *) e§ fam ein h)ilb gu fdöieffen Bb, Cb; fam ein

toilbbret gu fc^ieffen Bd, Cd. «) t^et Ct.
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in ein n)irt§f)au§ gufamen £indu§ trug tt)ein önnb brobt

auff borg f)txan^ fo trug j^nt t)inbcn nad) £ecfu§ bie

ferffen.

(Snbe ber Sieblein.

®ebrudt äu iJiürmberg, burd^

igol^ann bom berg, önnb

SSIrid^ 5Rett)ber, tüonf)Qfft

auff bem gtoölffbrü-

ber pla^A

') nur im Discant.
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llcni CMrn tJiib (Ermirftcn, 3obften bon SSrant, bem
Jüngern, ^e^ ber je^t ^aubtman gu SBatbfarfiffen bnb

pm Siebenftein Pflegern, meinem günftigen Sunrffierrn.

/|i|t(5in loilUg önb freunbltc^ bienft alle jel^t

^l- §uuor, ©rnuefter künftiger |)err ^aubtman
tinnb Pfleger, SJiir jtreQfelt gor ntc^t, @. @r. ^aben bie

^met) ti)ei)I Seutfc^er Sieblein, fo id) bi^^er in etlid^en

joren neben anberen gefengen, 2)en Itebf)abern ber eblen

SRufic burc^ ben trucf mitgeti)et)Iet, gefe^en, SBieiüoI ic^

aber I)infürter bet) folcfien Sicblein gubteiben, önb fein§

mer in ben bnid (2)ien)eil ic^ mit anbern f)6i)ern önb

nötigem gefc^efften beloben, önnb teglic^§ allentt)alb fo

t)iel teutfc^er Sieblein, aud^ fc^ier on ma^ gebrucft merben)

puerfertigen trnb ju geben bet) mir gen^Iic^ enbtfc^Ioffen,

(Sintemal mir aber mitler jeit etlid) jar i)er öil frolid^er

önnb lieblicher Siebtein nid^t allein öon anbern Ferren

önnb freunbt, fonber au(^ öon 6. ©rnueft ünnb anberen

önfercn alten ^e^belbergifd^en tifd^ önnb fc^uIgefeHen

'

(al§ öon aJJagiftro ®a§paro Dtfima^ro we^tberümbten

(Somponiften, önb öon §errn @te|3i)ano B^ero, je^ ber

geit S^ürfürftlid^en ju |)e^belberg ßan^Ie^ öermanten,

meinem tnn fonbem künftigen ^errn önb ^^reunb) gefe^et

önb öberfd^irfet morben, önb ic^ öon öielen ber eblen

SJiufic lieb^abern, folc^e Sieblein in gleicher ttiet)| mie bie

Das Vorwort der zweiten Ausgabe ist etwas vereinfacht

und geglättet. Die Veränderungen sind unwesentlich, nur in

drei Stelleu betreffen sie den Sinn: —
>) betgefellen al§ nemitcb üon §erren ©afparo DÜimaijr

ber je^t fteit berftmpten (Somponiftcn.
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üorigen burtf) ben bru(f jne mit pt^eilen, lange je^t ^er

gebeten luorben, ^ah id) jnen joIc|§ nid^t mögen onb

fonnen objc^Iagen fonber mid) bereben laffen, ^erl^olb id^

mir neben meinen gefcfiefften, practirf önb ftubii§, fo Dil

geit önb föeil genommen (SDieloeil fie pe ju fingen önb

auff ben ^nftrumenten gu brauchen fel)r bienftlic^ leidet

önb ern)ünfd^et, ^ar^u ba§ fie ober nadjt^ nii^t mochten

öerlorn njerben ober ontergel^n) oufe allen bie lieblit^ften

önb f(i)ted^teften allein f)erauB gcüaubct, bie in ein büc^Iein

gufam getragen, önb alfo burd» ben brurf anberen ber

lieblichen önnb frennblid^en $IRnfic liebfiabern motten mit-

t^eilen, ob mit foIcEien liebli^en önb einfeltigen tieblen

(roeld^ auä) ein fd^Icdtiter finger fingen ön braud^en fan)

bem gar groffen önfletigen femifi^en fauffen, önb ^endifd^en

l^ebrif^en fpilen, ju jeiten moc^t gemeret merben, Sßerfi^e

midE) genfetid^ foI(|§ rcerbe nit attein (S. @r. fonber auc^

anbern ber eblen SWufic Iieb{)abern gefettig fein, ön foIc^§

im befte öon mir auffnemen. 2)a§ id^ aber @. (5r. folc^e

Sieblein gufc^reibe, ^ab irf) foIcf)§ nit fonnen önb mögen

önterlaffen, nit attein öon önfer alter funbfc^afft öit

freuntfd^afft, fo mir gu f)off in be§ ®urdE)Ieud^tigiften

önb ^od^gebornen temren c^errn önb (S^urfurften am 3fte^n

^fal^graff- Submigen §oc^I6bIicf)er gebed^tnufe feiigem

fingerel5 önter önferm frommen ^receptore, ßomponiften,

önb t)od^I6bIi(^er gebedE)tnufe CS^ürfürften ©enger ober

©apettenmel^fter Saurentio Semlin öon jugent auffergogen,

^la^maU mit obgemeIten§ burcf)Ieud^tigften öoc^gebornen^

©^ürfürften ijod^Ioblic^er gebcc^tnu^ feiigen brubern, ^fal^*

graffen SBoIffgang bet) 9let)n, önferm gnebigen |)errn ber

gel^t ^et)ferlid)er aJZaieftat Dbcrftcn, nad) 5rancfret)d^ gejogen

in ©elbren, Trabant, öor Sanbrefi önb anbern orten ^ ju

felbt gelegen, mand^s mal mit guten önb ftarcfen jenen

(mie ba§ fprid^iuort laut) bö^Iid) gceffen, öbel getrunden,

l^art gelegen, önb in fumma ben Iiunger ön burft jum

bidermal mit einem alten Sieblein (mie bann @. @r. noc^

») BC; öbermacftt im Text. ») Text «ßflalfegraff.

*) önter feiner gcnaben önb feine» gnaben fiutinant ©ebafttan

23ogcI§pergcr feltgen ünferem guten freunbt mit einanber ju felb

gelegen.
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in frifd^er gebed^tnu^ f)at) gebuffet mit ein anber gefiabt

tiaben, fonber üu<^ ba§ (5. (Sr. ber eblen SJiufic nod^

^eut bet) tag§ ein fonberlidier Iteb^ober oft fürberer ift,

önnb foIc^§ au(^ feI6§ mit ber ti)at qI^ mit fe^en ober

(Somponiren (ttietc^g be^ anbern bei 5lbel§ geno^ ein

fel^am mitbbret, ein f|}Dt, ünb I)et fc^ier gejagt ein fc^anb

ift , föie bann 6. @r. fold^eS gnugfam • erfaren) neben

j5ürftticf)en gefc^efften önnb ambten l^eut noci^ bet) tag

ben)el)fet. 2BiII ber^alb folc^e Sieblein (£. (5r. aU meljnem

(SJünftigen ^uncf^errn bnb alten tifc^ bnb jc^ulgefellen

I)iemit beuolfien, bn mid) @. ®r. alljeit gu bienen tuiUig

erboten ^aben. ©eben ju SZürmberg nac^ ©tirifti bnferl

oHein @eligmad)er§ geburt an @. ^acobstag 1549. jar.-

e. ©r. attgeit

billiger

®. gorfteru§ ber

Slr^ne^ ©octor.

1) Text gnufam. ^) an. @anct 2J?erten§ tag 1551.

@. ^orfteru§ ^. Die wesentlichen Änderungen betreffen also

die Todesfälle der beiden Freunde, die seit dem ersten

Druck vorgekommen waren. Die dritte Ausgabe behält diese

veränderte Fassung und selbst das Datum bei.

G. Forster, Liederbuch.
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I. a SS. S3rant.

1. (ff^n 9fet[(^afft gut" on Übermut liebt mir bor^ allen bingen 2Bo id) gu ber i-" !otn on gefer

mein ^er| tf)ut mir aufff^ringen. wat mit ^inein"

önb beute! mein la^ halb bie tauben fliegen mit

einem fc^re^^- q ^apige^ ic^ mu§ midE) gu bir fügen.

2. ©anfft framen bir" biemeil id^ fpür folrf) gut onb

e^rlic^ f)anen tt)u tremtid^ bfd^et)bt" mad^ mii^ bi)enb

re^bt aU gelt§ mir einen fanen fe^ mein gmüt ftet"

inn folc^er b^et ber tianen 5U ern^eren allein e§ fett"

mir nur am gelt iä) molt fünft bo^ffer jeren.

3. ^off bnb tram mol" ma§ foTfien foll fe^ aU nod^

önuerloren. für alle§ ba§" auff erben loa^ 'i)ab id^

mir au§er!oren ein e^rlid^ rott" bet)üt fie ®ott bor

Iet)b bnb falfdEier Eretjben! biewel^I ^e| bod£)" aj?(5S3^

mnm ©d^Seg^ mO^^ mil^ mit an bie 3 terfen

fd^netjben.

4. SO S3@SeIt mid^ gleich" ha§> 9tömifc^ reic^ bnb

geb mir bil ber fronen folt meinen mut" bnb gfelfc^aft

gut fo gan^ bnb gar entioonen bil ef)e föott ii^"

ergeben mid^ in groffer^ gfaJ)r bnb Iet)ben. ma§ ^ilfft

benn^ gelt" in aller föett ber frcub bnb mut mu^
met)ben?

5. $8D9^ toetju pm bier- ftet mein begir nad^ gelt

t^u ic^ nid^t ringen. S89^2I?J3: ^i| bertreibt" al§ tt)ie

man f(f)reibt mein bier bor allen binge. S)er mebicin"

id^ forglicE) bin nimb§ ein mit groffen bründen ba^

mad)t rec^t mut" bep gfelfd^afft gut barf man mir

IeidE)tIid£) loinden.
:'.

1. "^ st) ©Ott mie njüt" mein l^er| bn gmüt bnb
-^ ift fo gar entfdE)Iagen? 21II mein gebanrf" fe^

^

morben francf mo fol id^ nun |in faren S)a§ id^

ein ftunb" mod^t werben gfunb mein l^er| ju rm möd^t

1) bir Ab, Ba, Ca. «) gfc^rel) Adab, B, C. ") fehlt

Bt, Ct. *) groffe Bt, Ct. ^) ben Bt, Ct. «) fein BCt.
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fe|en? öon btfer bfd^tüerb^ fein menfd^ auff erb tnic^

mein§ leits mag ergeben.

2. Slllein ein fiilbt'^ üon njorten milbt bon tugent

tüol gejirt öon wttf'Q bnb 6erb^ auff bifer erbt bofe

lob fie biUid^ füret öon leib ünnb gflalt"" alB toer fie

gmalt ni(f)t§ ift an jr öergeffen brumb ^at fie mir^

mit jrer jir mein J)er^ ünb gmüt befeffen.

3. 2tc^ üngtücE raann tt)i(t laffen nad) mid^ auff^oren

gu flagen? D ©ott mein ^err^"^ nit munber trer mein

l^er^ je^ t^tt öerjagen! flag jamer nott^ fumbt'^ ötl gu

f|»ott3 t)in mu^ id^ laffen foren bie liebfle metn^ e§

muB ja fein ©ott rvblä attgept benjaren!

ni. @. Dt:^mai)r.

1. 51@r ttiinter fatt ift bor ben ^au^ mo foll ic^

aJ armer au^?" in bifen ftrau^ tf)u id) nit* er-

fd^recEen e§ fombt ein liebe geit-^ barauff id) f)ar bn

peut^ mit gar frölicfie mut. e§ ift ein tiübfdiel freulein

be§6 mict) erfreute tt)ut.

2. ©in fur|e getit ift balb baf)in n)ie mol id) ellenbt

bin^ nimbt mir mein fin tüo ^n iä) micf) t^u föenben

^ah iä) bil langer ftunb~^ gtüd 16^ mir ouff ben bunb!

fo f^äb iii) gutem' mut. e§ ift ein :§übfd)e§ fretülein be§

mir gefallen t£)ut.

3. 9?un gib icö mid^ tooi^ mol ein enb ttio ic^ mid^

nur ^in menb^ ber bnfall bt)enb ift^ fte| nad^ fteUen

mir bn !an fdt)Iedt|t nit barau^^ in bifem groffen ftrau^.

nod^ ^ob irf) guten mut e§ ift ein ^bfd^e§ fremtein

be|9 mic^ erfreluen t{)ut.

ini. ßubo. (Senf[.i°

1. Qf©I) armes feu^Iein fleine mo foll id^ fliegen

'^ au^ ? bet) ber nad^t fo gar atteine bringt mir

gar manchen grau^.

BC, Text ser. ^) fumb B; fomb C. ') fpot
BC. icf)§ gar nit Bt, Ct. ^) ptt}t Bta; bet)t Ct.

6) ba§ Cta; bs Cd; baS mir gfaüen t^ut Ab, Bb, Cb. '') guten
BC. «) ti)nt C. «) ba§ BC. i")

Steff. SJia^u.

8*
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2. ®er naft ift mir cnüDicf)cn barauff läj ru^en fott

bte Icublein' fein alt öcrblicEien mein ^er^ ift

tramren bo(.

3. ajJufe ic^ mid^ öon bir fd)eiben t)cr^ lieb gan|

tranirig bin e§ gef(f|Q(^ mir nie fo Iet)be ahe. iä) far

bot|in.

V. @. Dti*

/jTüaiaubt ift ün§ ber lualbe

s. oben I. 61.

VI. Steff. 3i)rleru§.

1. ^rlj|?((^ auff mein iiort-ä^öernim mein njort mercE

-j-)!^ auff tt)5 i(f) bir foge! SDJein ^er^ bj njüt^^

nad) beiner gut lafe micE) fraw nit berjagen! id^ fe^

5U bir^ all mein begir bo§ glaub bu mir la^ mic|

beinr^ trem geniefen."

2. „®u junger tnab^ bein bitt lafe ab bu bift mir

tiil gu milbe! bnb föann ic^ tfiet- nod) beiner bet

iä) forest e§ bletjb'^ nid)t ftiKe. ic^ band bir tioft^ bu

lüerber gaft ber trewen bein bie bu mir gunft" öon

3. „D fram mit ni(^t~^ bin i(f) berici^t ba§ id) eu^

möl betriegen mann einer fdm^ önb ha^ bernem er

müft t)n§ beljben liegen barauff ha haw^ önb mir

üertratu bu repe§ meib ber fc^impff folt bid^ nit

gremen.

4. fram mein fiort^ loB bife mort! bu frendeft

mir mein l^er^e. ©ebend mal id^" bir gan für mic^

menbt mir mein groffen fd^mer^en ^a ben id^ trag^

nad^t t3nb aud) tag ^er^Iiebfte mein. mürft bu mir

fratt) ju mitten!"

») Text Idblein; leublein BC. ^) ®.Dti)mat)x Adab,

C. Str. 4—9 zuerst in B. ^) Text :^ott sonst überall

I)ort. *) müt Bd, Cd. ^) ber Bd, Ctd. «) blljb C.

') gi'mft c.
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5. „D junger gjett- fein üngefell jolt bu bon mir nit

tragen Söann i6) bir gib^ mein f)er|e lieb i(^ fan

birg nit öerfagen 2tn bifem ort^ mein freunblid^ föort

bie geJ)n mir naä) önb raepc^en mir mein l^er^e.

6. D junger fnab^ nun geud^ bicf) ab f(^toff ^e^nt

on olle forge Sein freunbtIicE) bit^ folt fparen nit

bi^ )cf)eint ber ^eUe morgen." Sn rerfiter gier^ fprang

er ju jf)r aufe aller ttjot tfiet fie freunblii^ ömbfa^en.

7. $ßnb ba er bet) ber liebften lag bi§ auff bie britte

ftunbe ®a jprac^ ba§ felbe freraelein aufe j^rem

rotten munbe „SBacf) auff toacE) auff bu junger fnab!

toann e§ ift tag i^ ^6r bie öoglein fingen."

8. „5I(f) frott) n)ie fc^ier^ mufe ic^ Oon bir! ic^ molt

gern lenger bleiben SO^^ag nit gefein^ be§ tage§ f(^et)n

tüia micf) aÜJiie üertre^ben. D fremlein gart^ mein

njiberfart luann bie nit n^er mein t)er^ fem mir in

letiben!"

9. ißon bann id) fpraug-^ tjub an önb fang tt)ie e§

mir mer ergangen öon einem tüeib^ jr ftol^en leljb

t)at mid^ mit lieb ümbfangen ©argu üer|3f(ic^t-^ §ub an

bnb bic^t ein tagettjet)^ ttunnigtlicf) Oon jr fingen.

VII. @. ^.1

1. illtSin freunblic^g - S UJeiP gu ber e^e mir

2jtl geben bift gu bifer frift fo f)ab* in ac^t

onb mol betrod^t nja§ fet) ber ftanb ba§^ e^elid^

banb ünb6 lerne tool n)a§ man tf)un ober laffen fott.

2. S)ie ©firiftlicf) ' (5^e t)er|Iiebfte§ 33. ift man ünb

ttjeib ein fin önb Iet)b burd) ®ot§ gefc^icft alfo

üerftridEt ha§ !ein§ in not bi^ in ben tob ünb

le^teS enb oon onbern fid^ fcfieib ober toenb.

3. |)eil{g ift @i)e §oIbfeIig§ 58. burd) ®ot§ fürfic^t

öon jm auff gridit mit allem bte^fe im ^arabep^

') @. ^orfterug Ad, BC. ^) Text freunlic^S; frcunt=

m§ Ad; fi-eunbad)§ Ctda. ^) btcetl Bb. *) i}ab id)

Ab, Bb, Cb. 5) ^Qg Bt, Ctdab, Text ba. ^) ba§ leme
Ad, Bd. ') eijriftUc^ BC, Text eniftUd).
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an'^ 2Ibam§ Iet6 ^eimm ha§ tüct)b genmd^t f)at

bem Slbom gugefürt alfo brat.

4. 9?ac^ 2lbam§ fal ben lücib 6efal| „bemi 9}ianne

tcin folft g^orfam fein er ift bein §err öolg feiner

Icr" tü^: ivol bebend noc^ meint mV^ lenrf bein

tljun önb lan fo fjaft an mir ein guten man.

5, SBa§ iä) hid) tiei^ mit allem flei^ ri(f)t mir

taä au^ öerforg im {)au^ ma§ ic^ brein bring in

^ebem bing ^elt^ mafe önb jit t^u ni(i)t§ äuuil

^offart id) f)a^ monn bu toolfl faren ober bmafe.

VIII. (SJ. ^orfteru§.

1. i|i@^| liebfter man föa§ bu milt J)an bg lüil

'21J aud^ ic^. mein treto üerfpric^ önb leb^ gen

bir nac^ beiner gir bnb n)illen bein mid^ Jialten

fein bä ^elff mir got ber n^ol^ dn§ bebten tüirb

öor not.

2. ©6^ gfetfd^offt fliege « bic^ Don \n giefie^ einr

frcmbben fad) nit frage nac^ ma§ bid^ nit brenbt

la^ dngefc^enb nad^reben me^b el^r nid^t abfdEineib

bi^ fiel önnb ftill üil fc^me^en met)b ba§ ift

mein ftill.

3. Sein föonbel fet) al^ tabeB fre^ bein bett mit

jud^t \Qt) Dnuerrud^t bemar bein ct)r lauff nit titu-

lier bleib' im t)au§ ge^e mit mir brau^ e§ fe^

ben not. lüilt meinen mitten t{)un t)alt bi^ ^ |3Dt.

IX. 2. ©.9

1. ^®t) fd^tt)ing mein tiorn in'" jainertliat mein

^ freub ift mir öerfditüunben S<^ ^ab geiagt

mu^ abeton ba§ milbt loufft üor ben t)unben. ein

cbel ti)ier in bifen felb i)et idt) mir auBerloren baä

fctiib üon mir aB ic^ e§ melb mein jagen ift üerloren.

1) ben Text, bem BC. *) tütln BC. ") ^^It BC.
«) lieb Btab, Ctab. ^) lüM ün§ behüten öor not BC.
«) BC; Text fleit)e, set^e. '') belet)b BC. «) bifc BC.
">) ßubo ©enft Ad, BC. i«) in§ Btab, Ctab.
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2. gar^in gtütib in^ tr)albe§ lujt! iä) tüiH bid^ nimmer
fd^reden ünb^ jogen betn fd^ne tüe^ffe bruft ein

anber mu^ bic^ tt)ecfen mit jdgerS gfcEire^ ünb l^unbeä

6iB bo§ bu faum modift enttrinnen. f)alt bid^ in f)ut^

fdfionä met)blein gut mit le^b fc^eib^ id^ öon t)innen.

3. ^ein f)oc£) getüilb id^ fa|en tan ha§ mu^ id^ offt

entgelten nocf) ^alt id^ ftat auffS^ jegerS pan* JDie=»

mot mir gtüd foint fetten. mag mir nit bgen^ ein

lod^milb j^on fo la^ iä) mid) benügen am^ f)afen

fleifrf)'" ni(f)t mer id§ tüet)^ ba§ mag mid^ nit betriegen.

X. @. 15.'

1. Qf®^ bin ein mei^gerber genant mein orbet)t gel^t

/J^ mir mot üon ^anbt tüann id) gerb au^» einem

ganzen fei fo get)t mein arbeit gring önb fc^nel ob

fcf|ön9 ein ttein^ I6c£)Iein t)at id^ gerb önb fd^ab get

fein oon ftat.

2. SBirt mir gu t^et)t ein alte t)aut ju gerben mir

fere barob graut bann fie miU öil gu fd^aben f)an.

ein junge i)aut id£) gerben fan gumal mann fie ift

fc^on'o önb me^^ ic^ gerb onnb fdt)ab brauch guten

öle^B-

3. (Sunft fommen mir ber t)eut Dil gu bie beften

id^ ba gerben tf)u fc^on-*^ Hnb önb roud^ bie nem id^

an gerriffen ftindet lafe id^ ftan ic^ ^ai^ fie ein all

ftunb önb tag ünb gerb önb fd^ab mann id^§ öermag.

f
XL 3. 25. Srant.

J®^ arme! feu^Iein fleine mo foll id^ fliegen

auB?
(s. unten Nr. LXIIII ; Text der ersten Ausgabe entspricht in

Str. 1 Nr. LXIIII, in Str. 2-3 Nr. IV, was zu diesem Vers-
mass nicht passt. Zweite und dritte Ausgabe entsprechen

Nr. LXIIII durchaus.)

1) cnb fehlt IV, 12. ^) fdjieb IV, 12. ") ^u^
IV, 12. *) Ban IV, 12. ^) gou IV, 12; mag ic^ nit

Iian BC. 8) an IV, 12. ') @.g-orfleru§ Adb, C.
«) an Bt, Ct. 9) Db§ fc^on Ad, Bt, Ctab; ob fc&on Aab.
•") fcb6n BC.
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XII.

1. ^$Ro[t über troft 'v^ attje^t fian bon btr tnein^^ i)er|en auffent^ott. Tlnt dber mut mic^ t^ut

beftan fo ic^ bcin' Iic6 fo ftreng mit gerüatt gen

bir erseigt-" mein I)er| fic^ neigt ju bir mit gir^ rec^t

niie bu mir bc§ föiU icf) fein^ attgeit mein fc^onc

martfc^ein.

2. Seib ober leib ic^ n)arten bin fo id^ bir ntt

bereifen- fan flag ober flag nimbt^ mir mein fin

fo i<i) nid^t fief)e bid^ merbe fron. all flunb bnb meil-

id^ an bir e^I al^ ob ic^ bob" foIcf)6 id} bir glob

ftf)et bleib ic^ bein^ alljeit mein f(f)6ne martfc^ein.*

3. grerob ober frerab gibft bu mir üil mer bann id^

öor t)e& t)ob ge!)abt. i)er^ ober t)er| [lä) fjeben mi(

fo lieb gen lieb in el)ren ftrebt. alfe i<i) e§ fpür^ nod^

für önb für bein treio on^ reft)^ ab mir nit fi^en)

wann iii) bin bein^ aUjeit mein f(f)5ne martft^ein.^

Xm. (g. 3trlerul.

1- '^ 11& fierten me^ flogt fid^ ein ^elb in ftrenger

>*^ t)ut^ öerborgen „^dj n)ünfc^ jr f)et)I bie mir

gefeit fomm fd^ir 16^ mid^ au^ forgen. o toeiblid^ bilb

npie fd^Ieffft fo fang wilft foUid^ flag nit f)6ren? la%

bic^ ermecEen mein gefang-' fd)icf bid^ ju Iiebe§ anefang

bein lieb wil mid^ betören."

2. (Sin fret)er raed^ter ^ort bie mer tag ftiH an

feiner ginnen er fragt föer f)ie »erborgen mer fo f)art

naö) lieb tf)et ringen: „e^ fomm ^er f)clb! milt mir üer-

traiuen bein flag f}ilff iä) bir becfen. fe^nft bid^ fo

f)art nad^ meiner fraro on gtoe^ffet folftu auff midEi

Ipamn freunblic^ iriü idc)§ ouffmecfen."

?. „äJiein tramen gen^tic^ gu bir fe^ toed^ter ein^*

1) fein§(Iteb) Ba, Ca. 2) Bet)tDoncn BC. ») Text
mimbt. *) martfc^ein BC, Text martfc^en. ^) Text
bann id^ t)e; bor t)c BC. ß) Text o 311; on BC. ">) Text
martfd)ien; martfdöen BC. ^) recf)ter lieb Ab, Bb, Cb.
») gefanb Ba. ") ^ bC.
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[reper gfelle mein ficibt ta§ td^ bir 'ijk gu Ie| mad^

ön^ fein üngefeüe. g{)e f)übf(^tid) bar nirnb bir ber tce^l

lafe bic^ bein gf^an nid^t merrfen ber t^urner fein

ein mittel tet)t \6)arü ba§ bic^ feiner über eil gu

l^offnung t§u mic^ ftercfen."

4. „2ßa(f) auff ^er| oder liebftc fratt) f)ört jemnter-

lic^en frf)nter|en! e§ fingt' ein f)elt öor grüner a\v

füriüar t§u ic^ nit f(^er|en legt an eror raanb^ beforgt

eu(^ nit mq fol nit-^ miberfaren merdt eben gu

bem* fein gebiegt ttjie jn ein liebe anefic^t^ mx lieb

t^ut felb§ bettjaren."

5. ®er ^elb f)ub an gum brüten mal gro§ frertib

t^et er bo nemen. er nafient ju bei §errn fal babet)

fie folt erfennen ha^ er jr tremer biener n)er molt

gfelfc^afft mit jr pflegen. „ac^ med^ter ic^ f)6r gute mer

an bein er reb f^ür id^ fein gfer fc^weig ftil bf)üt

ön§ öor forgen.

6. SBec^ter mein l^er^ ^aflu^ mir erfremt t^u§ frifd^*

lid) mit mir mögen fag meinen ^elt bie redf)ten jeit

tüeiter mit ic^ nit fragen. fumm fecfüdE) bran^ mit mir

fitnban ob er fic^ t^ete me^ben. mein Hoffnung id^

gan§ gu bir ^ah ft^e ftil be^ mir mol an ber gmar

bu folt fein nit enbgelten."

7. S)ie fram ben f)elb gar fc^on empfieng füft jn on

feinen munbe. gu recf)ter lieb er mit jr gunb mad^t

jr bil frem bnb munne^ ber mec^ter fprac^ „nun liget^

ftill mit forgen tl)ut euc^ neren. fürmar id^ eu(^ bei

tagel gil mit ganzen tremen nennen mil ic^ toil eud^

nit üerfüren."

8. ©ie lagen lang in groffen luft jr fremb tJiet ftc^

nur mehren er grei^ff 9 jr liebticb an bie'obruft „t§u

bid^ äu mir f)er feren. id) f)ör antroort ber mei^ter

fd^reit ha§ mir önl muffen fdieiben el naf)et martid^

1) BC, Text fing. ') trab BC. ^) ntc^tl BC.
*) eben bem ju BC. ^) BC; Text anficht. «) ^aft mir BC.
') BC, Text üjunbe. «) BC, Text Itgt. ^) grtjff grieff

BC. 1") jr BC.
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nad^ ber 5ct)t ha§> xd) Don bir mu^ in bie toeit in

fc^lüar^ tüiU iä) mid^ fleibcn."

9. ®er iüed^ter faf)e am firmoment ta^ ftd^ bie narf)t

föol' enben: „ein fcfiarffer^ iDinb üon Orient t^ut

önng ben tag f)ie fenben bie Iienlein freen ouff bem

lag bie fiünblein^ tüerben jogen bie D^ac^tigat fi|t

auff bem gn^etig fingt önl ein füffe metobet). [tet auff

e§ tt)itt nun bogen."

10. 9iu§ füffen fd)Iaff ha tuavt ericerft ein fretulein

minniglid^em „a<^ \vk fo fer Ijat mic^ erfc^redt ein

U)unber tugentlid^en^ ber eJ)ren gunft^^ ber lieben fünft

bie ftern finb a6gett)i(^en. 5)?un fc^eib üon mir mein

l^od^fter t)ort reb öor mit mir ein freunblidf) mort

ber tag |at ön§ erfc^Iid^en."

11. „^^ önnb ad)^ mee!" ffagt fid^ ein t)elb „tt)ie foH

idb§ überminben?" barju aud^ üaft ein fd^oncS We^b

bie |6rt ben tag öerfunben. gar fer erfd^racE bie auff-

ernjelt nam ürlaub bon bem roinen jr l^er^ t)et fid^

ju \m gefeit ha§ freiüten tf)et öor jrem tieft gar

|eQffigti(|en f' meinen.

12. „®efegn bid^ ©ott ber ünn§ befd£)uff!" reb" e§ bie

fd^one frame „nac^ bir ftet mir mein teglic^ ruff be^üt

bidf) golt öor Iet)be Dnnb f^jar mir^ ju beim miberfart

la^ bi(^ barmit nit merrfen bein fd^aiben frencEt

mid^ alfo |art ict) fürd^t e§ werb geftifft ein morb
bie lieb left fi(^ nit fi^redEen."*

XUII. ©teff. 3t)rleru§.

1. i]^(£t f(^et)ben§ i^ nit gttjont fo bit fo lieb oon

^) Heb fiel fcEieiben föil mein tratürig§ l^er^^" in

loib önb f(^mer^ »ergangen mer^ önb n^er mir fd^föer

bä id^ ba§ fein^ frifrf) meibelein^ folt faren lan^

be§ id) erft newlid^ funbfd^afft glüon.i*'

1) mit BC. 2) fc^arpfer BC. ^) C, Text fitnblein.

") BC, Text tugentleic^en. ") aud) BC. «) I)efftigfliefen

BC. ') rebt BC. «) becfen BC. «) Ctb, Text meibletn.
10) Adb, Btdb, Ct, Text ghjun.
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2. SBei meinem et)b fein tt)e^bli(f) fd^Ied^t mtc^ ^e

'i)hd)tiä) 'i)at benpegt auff bifer erb^ l^offliefen bferb ^

x(i) all mein tag'^ nod^ nie gefac^. groet) euglein Uax^
IkUiä) füriüar jr gtan| önb fc^ein^ burd^ brang gar

offt ba§ f)er^e mein.

3, g)e mcr xd) tl)u gebenden bran beft mer id^ mid^

mein§ Iet)b§ erman bann fetig geit^ gu kl;)ber jet)bt

Iangt)obter freub-' inn tran)rigfet)t t)e| fdjmeben tJ)ut."

i)tt Qlüd bereut 2 fold^ fur| abfdieib^ mein tog lüünfc^t^

ic^ feiner anbern met)b.

XV. 3. 25. 23.

1- (IfSn ablief frud^t^ in bifer jud^t erfcE)in^ am^ obent fpate S3ei) einer ^cd)^ gar fein gebred^

man facti in glatter lüate SZefifd) gejirt^ mein gfic^t

tertüirt ob jren tuunberfc^onen blicE ben fie befeuert""

ber ift gemert önb boncft'^ öon ^er^en feinem glüdf.

5. 5ln jr nit ^at ber gütig ®ott etma§ i>a§ bient

5ur fc£)on6 gefpart: euglein faft flar~" goltfarb jr I)or

jr munblein rot tmnb ^eutlein" gart gerat üon Ieib~"

njomit ein mct)b gu loben ift an jr man fac^.'^ mie

t)od^ mi(^§ freiob"^ fo bife mcib ein freunblid^ luort mir

bo 5u fftradE)!

3. ^oltfelig boft^ ma§ bifcr gaft önb füffer benn ber

fionigfam. mie m6d£)t ein man-' ein fotcE) gmut ^an

ba§ er jr bod^ folt toerben gram? ic^ münfd^ jr ^et)I~^

am narren fe^I ob fie ein füret ha§ le^b er gern

fie ift be§ merb"' mein f)er| begert baä jm offt Ieucf)t

ber morgenftern.

XVI. @. ^-orfteru§.

1. "TIS^ me^blein fein bebenf bic^ fdion!^ ^ab ad^t

a\ auff bein juncffretolic^ fron bie bu t)e^ tregft

1) I)6ffac6er Berbt BC. ^) BC, Text öer^üt. ^) üjünfcö
BC. *) erfctietn Bb, Cb. ^) Bt, Ct, Text bancf.
«) 311 fc^6n BC. ') I^enblctn BC. «) C, Text fabe.
«) bie fcö6n Bb.
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in e^ren! Sufj' ju lui^ je^unbt immer gel^t in aller

luelt betrug aufffte^t folft bid) on niemanbt§ feren.

Saft 2 falfcf)cn flaffer:' fdimet^cn fer otlein tram gott

bemor bein eJ)r bid^ mirt glüd nit öerlaffen.^

2. iSebencf irie rainer junrffram ftat öonö frummer
njelt ben fürgang ^at önb ift auc^ mol ju |jret)fen

f)ait biet) barnac^ oermeijb bie flog haä fein menfc^
anbcrft** fagen mog bann bu t^uft gudöt beroeifcn.

öon tremem I)er^ bin i^ bir f)oIb furmar i^ oucft

nid)t gern iüolt ha^ öngtüd bm biet) tüonen foll.'

3. 'ähz abe junrffreulein gart! fet) ftet önb öeft ouff

bifer fort. tvai^ nic^t tuann id) t)crmiber fer p guter

no(^t beut bir mein ^anb bcfiüt bidt) @ott für aller

fd^anb ba§ bu nit falft in§ mütent ^er! bencE an
miä) tüann ber fc^Jüe^er fombt ber fct)met)(f)(en t^ut

önb öiel fic^ rümbt öermag nit n?a§ er bir abnimbt.

XVII. ^
@. g.orfteru§.

1. '^ ß| got luie njelje t^ut fdjeiben! ^at mir mein^ ^er| öermunb fo brab id) ober b ^e^ben

önb tramr ^u aller ftunb. ber ftunben ber fein al fo

öil. mein t)er| tregt t)cimtid)'J leiben mieiöol iä) offt

frolid^ bin.

2. |)et mir ein gertlein bomet öon fe^I önb grünen
fle ift mir ju frü erfroren tf)ut meinem f)er|en metje.

ift mir erfrorn bet) fonnenfcftein ein fraut t)e lenger

^e lieber ein blümblein öergi^ nit mein.

3. ®a§ blümblein ha^ iä) maine ha^ ift öon ebler

ort ift aller tugent raine jr münblein ba§ ift jart

jr euglein bie feinb"^ ^übfdt) önb fein irann id) an

fie gebende fo njolt ic^ gern beQ jr fein.

1) ftcö Ab, Bb, Cb
; ft^e Ada, Bda, Cda. ^) Safe

Bta, C. 3) ftapffer Ad. *) bein glfid trtrt btc^ nic^t

üerlaffcn Bb, Cb. ^) bei) BC. ß) anberS BC.
') folt BC. ®) Dieses Lied erscheint nur in der ersten
Ausgabe und im Bassus der zweiten und dritten; in den
anderen Stinimheften wird dafür „<Bo iDunfi^ icb jr ein gute
nad)t bei) ber tcb icar olleine" gesetzt, s. unten V Nr. 19.

«) f)er^ltd) Ab, Bb, Cb. '^) fittb C.
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4. 9Jii(f) bundt in qU mein finnen ünb lüann id)

Be^ jr bin fie fet) ein tet)jerinne fein lieber id^

nimmer gmin f)at mir mein junget f)er^ erfretübt

ttiann icE) an fie gebende üerfd^munben ift mir mein leljb.

5. @oIt mi(^ mein§ 6uln§ erttjegen al^ offt ein anber

Ifiut folt fürn ein fr6Ii(^§ teben baju ein faljc^en

mut 2)a§ !an ünb mag boc^ nid^t gefein. gefegn bid^

<5Jott im ^er^en! e§ foll önnb mu§ gefdie^ben fein.

XVIII.i (55. Dtlmat)r.

1. 51@r mon ber fte^t am ^od^ften bfon f)at fic^

%^ öntert^on. 9Jiein fein§ lieb ligt in noten

ad) gott mie foI§ jm gon? ^n regen önb im föinb^

tt)D foII icf) m\d) fiinferen bo id) mein fein§ lieb finb

bo ic^ mein fein^ lieb finb?

2. 9J?ein fein§ lieb lüolt mid) Ief)ren lüie ic^ jm

bienen folt in jüd^ten önb in e^ren taS tvat)^ i<i)

felb§ gar mol ünb fan auä) noc^ üil mer. mer fid^

fein§ buten t^tP rfiümen ber f)at fein Heine ct)r.

3. SD^iandEir gef)t gu feinem buten be^ Iied)te§ monen

fd^ein. ma§ gibt fie jm ju lone? ein rofenfren|eIein

ift grüner bann ber !Ie. iä) mu^ mi^ üon bir

fdieiben tJ)ut meinem f)er^en melje.

4. ^}ld) fdieiben timmer^ fdieiben! tütx f)at bid^ boc^

erbadit? ^aft mir mein junget f)er|en au^ freub in

tramren^ brad^t bargu in üngemadt).^ fe^ bir fd^6n§

lieb gefungen albe gu guter nad^t!

XIX.7 @. Dt^matjr.

1. )|t[lSe fc^ön ^^^^ bn§ ber me^en ber fommer
M^ ferts bol^in 9)?ir ift ein fd)6n jundfremlein

gefallen 9 in mein fin bet) jr bo mer mir mol

mann idEi nur an fie bende mein t)er^ ift fremben üot.

1) In der zweiten und dritten Ausgabe als Nr. XIX.
2) ünb tütnb Ata. «) tfiut BC. *) über BC. *) BC,
Text trafen. «) BC, Text üngemad)t. ') BC Nr. XX.
«) ber fort Bd, Ca. 9) Text gefaülen.
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2. SBcnn id) be§ nad^tS lig frf)Iaffen mein fein§ Heb

fombt mir für mcnn id) al^ benn ertüad^e ,
bei) mir

ic^ niemantö fpür bringt meinem {)cr|en pz'qn. rvblt

(Bot iä) folt jr bienen mie moc^t mir ha"^ gefein?

3. 93et) jr bo mer ic^ gern be^ jr bo mer mir tt)oI

fie ift mein morgen fterne gfelt mir im t)er^en

mol [ie ^at ein roten munb folt icf) fie barouff

füffen mein f)er| ioirti mir gefnnb.

4. SBoIt ©Ott ic^ folt jr iDÜnfct)cn bre^ rofcn auff

aim 3tt)et)g! folt i<i) aucf) tremlid) morten auff jren

graben leib njer mein§ i)er|en frerobt. ic^ mn^ mic^

öon bir fdieiben albe mein fi^one mei)b!

5. S\vc\) blümblein auff ber t)ct)ben mit namen tüoU

gemut la^ t>nn§ ber lieb gott njod^fen feinb on§ für

tramren gut bergig mein nit barbe^. grüfe mir fie

©Ott im t)er|en hk mir bie liebfte fet)!

6. ®er liebften folt 2 x(i^ flogen mein laibt 5U bifer

ftunbt fo l}ab id^§ ni(^t am tage nod^ f^ar hid}

©Ott gefunb abe ju guter nac^t! fet) bir fci)6n§ lieb

gefungen au| guten mut hthaä^t.

XX.3 2. ©enfl.

1. illfSin fe^bft bin ict) nit gioattig mer allein

2X1 beiner e^r id) t)offnung t)ah. SSer|3fIicf)t ift

bir 4 mein ^er^ mit fc^mer^ fein onfal mag t)n§ treiben

ah^ mein gmüt öon bir bie tvdi id) fpür bie

trcme bein. gef)e wie e^ tvbl^ fo mill id^ fteti bein

etjgen fein.

2. S)ein troft mir fremb ünb f)offnung get)t önb

nimbt Don mir aH traiuren t)in. acfit nit ob man m§
barumb neib bu ^aft mein gmüt i)er^ mut ünb fin

1) irürb C. ^) fol C. ^) dreistimmig Atda;
vierstimmig als Nr. 21 BC. ••) ber IV, 37—39 t. ^) Btab,
Ctdb IV, 37 dab, 3S tdb, 39 ab; Text bnfal mag bnS treiben
ab; ünfal mag mt§ nit trei)ben ab Bab, Cdb, IV, 37 t; fein

önfal mag id) u. s. w. IV, 38 a; Dnfal ba^ mag üng u. s. w.
IV, -49 d. «) Btda, Ctda IV, 37—39; Text ml
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brumb mi^ regir ünb nit öerfür ben biener

bein. get)e tote e§ tübl fo tüill ic^ ftet§ bein eigen fein.

3. ^alt oeft bu mein t)DlbfeIig§ bilb! la^ bi(^ !ein§

njcgS üerfüren nicE)t. ^att bid^ gen mir freunblid^ bnb

milb öon bir id^ gar fein anber^ bitt wann ii) J)off

qIM fic^ äu bnb fc^icE öergi^ nid^t mein! gef)e

rtie e§ lüol fo njit id^ ftet§ bein eigen fein.

XXI.1 3o. f^rofc^.

1. Qf9l freuben fret)"-' felj njie im fe^ liebt mir mein

^ fdia^ bein freuntf(i)aft üol. ®tücf f)at bf(^ert-

mie id^§ begert brumb beiner trem midE) troften fol

bie fi^ erjetigt^ mir fein^ gneigt fjoff id^ gIM fd^idt

balb geit t>nb gil i)a§ bu beQ mir" ünb id) bet) bir

galten baib gleid^ ber trettjen (fpil).^

2. (SJrün rocEIeinS ^ab" ifl nun \(i)a'bah nit onberft

füt noc^ mag e§ fein. mit ixm ict) mein^ bid£) fd)a^

allein bu bift ber troft be§ t)er|en mein be§ mi(|

benügt"' mie e§ glüd fügt ünnb mart bor ber geit bnb

gil i>a§ idE) mit eJiren^ gan^ anuerferen mag t)on

mit bir ber trcmen fpil.

3. Db miber§ mort^ mein f)oc^fter l^ort micf) gegen

bir berfagen molt ben (aB nit auff" beut^ jm ben

muff ^a§ mirt mein fd^a| fein rediter folt. trem bnb

gerec^t-^ finftu mict) fc^Iedit on bir ftet)t mein !ur|

meile bi(. mie id) gen bir~" f)alt bid^ gen mir fo

bleibt ftet bnfer tremen fpil.

XXII. SubD. ©ettfl.

I. X^Rennbttid^cr fielt- ^at bid^^ ermelt mein {)er^^ gu troft bnb freuben. 2)urc^ fenen ift mein

l^er^ berfelt^ fo id^ bon bir^ rau^ fd^etjben S)od^

bleibt Ut) bir" mein i)er^ bnb^ gir ©ergteic^ t^u bid^s

^) Das Lied fehlt in den anderen Ausgaben. ^) fei)

Ad. 3) fehlt Atdab. *) b'id) W Bb, 34. ^) ber=

fielt 34. «) ber Ab, Bb, Cb. ') mit 34. «) iä)

Bb; ®efegleicb Üjvl bu mir 34 Atda, Btda, Ctda; ®efegleid) tl)u

mir 34 Bb, Cb.
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erje^gen hk totH td^ Icb^ nit öon bir' ftreB mein

^er^ ift gan|2 bein eigen.

2. „9J?ein t)b<i)\kx ^ort~- 6ric^ nit bein tüort bie bu
3U mir tt)eft jagen ®d id^ bir !Iagt mein§ tier^en

hxüä)^ Wüvt fonfl noc^ leijben fd^aben'' ®enn mid^

Quff erb nid^t mer§ erfreut ^ benn trenn ic^ t{)u ermefjen

tt)a§ freub onb mut^ ic^ öon bir i)ah fein geit tan

iä)§ öergeffen.

3. ign I)Dl}en munn-^ fd^eint mir bie fonn^ monn^
iä) f)er^Iiebö anfc^anje bid^ miemol e§ mir ^|unb aud^'»

gfi^id^t jo feinbt bie freubt bod^ gan|'i enttrid^t.

ha§ fd^affti2 bie geit^ öertangen getit bmet)! id^ mid^

I)ab'3 ergeben aä) glM fd^irf mir'^ ein beffer gil!

ber Hoffnung tüit id^ gleben."

XXIII. £ubo. Senfl.

1, C|9)J hah tüoV^ tpir redit frolic^ fein^ber^ß liebften^ mein gu'" fonber freub bnb gfallen S)a

3U bient mol ber lauten tlang'" bnb Heblicl •§ gjang

fo ba§ molgeftimbt'o ob allen. üil freube mad^t^ tüer^o

barauff ac^t önb left^' jm bj fet)r lieben bringt

Ieirf)ten22 niut^ önb maä)t gut blut in freub tooll rt)ir

ün§ 5eben.23

2. ^ür|n)et)Iig fein gu ^eber ftunb^ im hat ift gfunb

"oa^ f|)red^en bie S)octore§. man foll fid^ fr6Ii(^

Italien aud^"" e§ fet) ber brauch ba§ man ia t)eb gut

more§ bie far^ere^-" foU aud^ barbe^ in feiner rot

belct)ben24 fo fon man luol^ a\^ mon ti)un fol lang»

me^I mit freub üertrepbcn.

1) t)on bir nit 34. «) gar Ab, Bb. ^) nott 34.

*) iä) müft fünft gar bersagen 34. ^) 'i)i'^cx§ fretob 34.

«) gunft 34. ') fmin 34. «) fo 34. ^) tierglic^ C.

^") boc6 feiten gfctiid^t 34. ") mein fretoben gan^ 34.

12) fd^afft alfe 34. 13) bir wili id) micft ergeben 34. ") balb

34. 15) 1d6I BC, V, 31. 1«) Btab, Ctab, V,31; Text
bie liebfte. ") in V. 31 i«) I6blicb Bb. ") ttjol

Bftimbt V, 31. 20) j)cr y, 31. ^i) [^^i y. 31.
"•') liecbter V, 31. ^^} geben Bb, geben Cb. ^*) BC,
Text blet)ben.
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2. 5E3a§ lüirtä fünft wann man baben ttjolt"' böl man
nit folt in frerob bie ge^t öerjerenV bann wer für

fürlmeQl baben njttt- fe|t jm ein jil ba§ fic^ langfam

ti)ut mercn. brumb foU man fic^" lüie bann bitlic^

aütotQ 3U [renben fc^icfen fo bringt ha§ hah" mer nu^

bonn fc^ab önb ^ebt fic^ erft an glüden.

XXIin. @teffanu§ 3i)rleru§.

1. /IT© ^ilfft mid^ nit^- \oa§ iä) bic^ bit ba§ merd^ ic^ n}oI^ barumb id) fol bein muffig ften^

S3ep je^t abfton bi^' ift ha§ beft^ bin nic^t Der left'^

ben e§ beriirt.3^ bie ^eit öerfürt Dfft manchen

meJie.^-' ic^ wol öerfte^e ba§ bir gfelt ha^-^ bu lueift

ttjol \üa§ gebet)t5 bir njie bem t)unb ba§ gra§.

2. £a^ bir n}oI fein^ nit fonber ^ein icf) barumb

^ab"^ bu bift f^abob nur bet) ber jeü^ bie weit ift

we^t n)il§ glücf an mid^-' fo f^idt e§ fic^. ®ott geb

mir t)e^I^ ic^ t)ab mein t^et)!! jDer fc^impff ift aufe^

wer wel^fe waS brau§ noc^ werben mag?-" fürwar ic^

fag fein fpil iä) nie geringer wag.

3. „@Iei(^ wie bu mic^-^ fo ac^t iä) bicf) in foI(^em

werbt."^ e§ ift auff erbt glücf noc^ fo öil-' wer fügten

wil mu^ fe|en auff^ es fte^t wol brauff es fe^

mein glüd~' fein falfc^e bücf erfaren i)ab^ fo ftanb id)

ah önb fe^t mein fin-^ auff bcffer gwin ein anber

^er bann bu bift ^in!"

XXV.

1, £^^^ wiber glürf mit freuben bnb wenb bnfal

li^- oon mir! äJlein lieb ba§6 uiuß id^ meiben

ünb t)ab bo(^ gro^ begir Qu bienen jr für ad auff

erb wie wol fie ift eim anbern befeuert barumb ift

mir mein t)er|' üerfert.

1) ha§ Bt, et; fehlt Cb. ^) le^t Ab, Bdb, Cdab.
3) Text beröt. *) mer Bb, Cb; me^, berfte^ Bd, Cd.

5) gebeut Ad. ß) bie Bt, Ct. ') jungeS tierg Ab;
brumb ift mein junges ^er§ öerfert Bab, Cab.

G. Forst er, Liederbuch. 9
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2. 9D?etn f)er^ Ijat gro^ ncrlatigen bie jcit gar

manmgfalt. aä) ®ott m6d)t ic^ erlangen ba§ jr

freunblic^ geftalt möd^t fe!)en an ein fleine geit! auff

erben ' mir nirf)t§ mer frcuben get)t fo mir mein lieb

t)c§ ^ülff anB Iet)b.

3. Ob bu bi[t t)art öerftridet bo§ la^ ouc^ jc^aben

mir! mer lüe^fe ob ficf) mod^t fc^itfen ba§ id) tierl»"

lieb be^ bir moc^t fein tinnb bir gar !ein fd^aben

bred^t? ad^ ^ei^feig^ U^^ "^2 tf)u im rei^t mcrben

alle fadficn fc^Iei^t.

XXVI. 3. $ß. »rant.

1. ilj|5lr3 niie bu milt bct)B nnä) nur nit toit reb

'X'Il giengcn auff ein magen! ^v lieblid^ bilb

mid^ frcunblicf) geud^t flaffer muB man laffcn fagen

93iadE)t midE) nit gro^ mein I}er| ift fro fo id^ anblicf-

bie mol gfdE)idt. bu bift mein§ t)er^en rofen gart

I)alt* t)art ic^ fall mein fd^onfte ^ort!

2. @ar föftiid^ ift^ rvk man benn lift ber ebel

ftc^ne margaritf) ^ä) ^an gu im"^ l^er^ mut önb fin

barumb gar feft gu jm öerftricft. f)et id) fein tugent

ünb fein art ic^ achtet Hein be§ !Iaffer§ mort! S)n

bift meing f)er|en rofengart ^alt Ijart idE) fall mein

fdE)6nfte gart!

3. 9lebt man fo öil" e§ i)at nic^t gil brumb fo

miH iä) ei nit met)ben. mir ift§ al^ ring~" i(^ ban|

tinnb fpring bor luft in groffen^^ fremben. ber ebct

ftein ift mir nid^t fet)I bmb feinen \^a^ gu bifer fart.

^alt ^art id^ fall mein fc^önfte gart!

XXVII. (55. Ct^manr.

1. iR@t mir ein efpe» gmeiglein^ gebogen" gn ber

^) erben. ben liebften bulen ben id) t)ob& ber

ift mir le^ber gu ferre^.

1) erb BC. ^) nun BC. ») SÖJart Ad, Bd.
') Adb, BC; fehlt Ata. ^) )c^r groffen BC. «) ätocigelein

Ab, Btab, Ctab, IV, 32. ) bogen IV, 32. ») \^an IV, 32.

'>) ber ift mir aü ^u fcrrc Btab, Cta; ber ift leiber al ^u

ferre (ferr) IV, 32 at; (ctber gu ferre IV, 32 b; leiber gar ju

ferre IV, 32 d; bie ift mir leiber mir aü gu ferre Ab.
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2. (5r ift mir bo(f) gu ferre nid^t bep jm ^ah id)

gefc^Iaffen üon rotem golb ein fingerlein i)ab ic^ in

feinem bett geloffen.

3. Unb bo ic^§ bo(^ geloffen ^ab roiti i^§ lieber

befommen önb tfjun ob iä) fotid^g bep mir f)et önb

njer mir nur' fein mal genommen.

4. S)a2 gttiifd^en berg önb tieffe t^ol ba get ein enge

ftraffe. tt)er fein buten nid^t f)aben loill ber foH jn

Ott §e^t foren loffen.

5. «Sd^eib U<i) nic^t |er^e§ bofetein! üon'^ bir ttjitt

ic^ nit tüeid^en. I)ob fein onber^ lieber bann mid^

jm reic^ finb mon gor nid^t beinä gleichen.

W
XXVni. @. ^orfteruS.

|Dr geilen tt)a§ id^ lieb ünb njerb-' f)ot fid^ öerfert

in fur^er äeit-" bann onber leut feinb t)e|

im fpih borumb ic^ mic^ nit fümmern n)itt.

2. ^x^ trett) mid^ nid^t t^ut fümmern ^ faft~" benn fie

fid^ toft grob mercfen ^tvavr glaub mir fürroor ber

^offnnng bin^ bu bringft bouon ein fleinen gtt)in.

3. S)e^ glücE^ id) fürbaß warten bin^ jr bnftet ftn

njerbt gerod^en fd^on^ bonn ic^ mir f)on gon^ ou^er»

mlir ein anbre bie mir bo^ gefeit.

XXIX. @. Dt^matjr.

J®{) fam für einr frato lüirtin f)au§ man
frogt mid^ wer irf) were? „id) bin ein armer

fc^iüorter ' f)al| id^ e^ bnb trincE fo gerne."

2. Tlan fürt mid^ in bie ftuben ein ba bot man
mir gu trinden. mein ougen lie^ ic^ ömbf)er gon

ben bed^er Iie| i6) fincfen.

') nie BC IV, 32. ^) Sa BC IV, 32. ^) BC
IV, 32, Text üor. *) anbern BC IV, 32. =) BC; Text 3n.
8) BC; Text fommem. '') fc^toarten BC.

9*
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3. Tlan fe|t mic^ oben an bcn tifd^ al^ id^ ein

fouffiier teere. önb bo e^ an ein jalen gieng mein

fedel ftunb mir lere.

4. 2)0 irf) §ui nad^tä molt fdjiaffen gan man föi^

niid^ in bie fc^eiuren bo tüart luir armen fd^marten

t)aIB mein lad^en öi( ju t^eure.

5. 93nb bo id\ in bie fc^emren fam bo ^ub id^ an

§u niften bo ftad^en micf) bie fiagenborn barju bie

raufien biflcl.

6. 5)0 id^ gu morgen! frü auff ftunb ber re^ff log

auff bem bac^e bo muft irf) ormer fd^rtjarten^al^

mein^ ünglücE! jclber lachen.

7. 3c6 "oni mein fcfimert mol in bie f)anb onb gürt

e! an bie fet)ten. id^ armer muft gu fiffen gan ba§

mad^t ic^ ^et ni(f)t 5ureQten.2

8. ^d) i)nb midE) auff önb gieng baruon ünb mac^t

mic^ auff bie ftraffen. mir fam ein! re^rfien fauffmannö

fon fein tefc^^ j^nyt g^ mir laffen.

XXX. @. f5orfteru§.*

1. ijijtSt luft t^et id) ou§reiten burd^ ein^ grünen

2jt\' malb barin bo f)ort'' id^ fingen bret) Ooglein •

mol geftalt.

2. ©cinb e§ benn>* nit bre^ öögelein e§ feinb brc^

Suncffrelülein. fott mir bo§ ein nic^t merben gilt mir

ha^ leben mein.

3. Xa^ erft Iieiffet'' (Slfelein ha§ anber Jöerbelein^o

ha^ brit |atii fein namen ha^ mu^ mein eigen fein.

^•J

XXXI. ßubo. (Senfl.

Sf) arme! meiblein flog mic^ fe^r mie fol mir

le^b'- gef^ei)en SDo! iä) ben aller liebften'^

>) be§ nachts BC. ^) 3ret)ten B; 3et)ten C. s) tafc^

BC. ') Cti)mat)r Adab. BC. ^) einen Ad, Btda, Ctda.

«) ^6rt Bdab, C. ') U&glein Ab, BC; tifgltn Ab. «) bod)

BC. 9) ba§ ^ei)ffet BC. '») f)etft »erbelein BC.
") ba§ ^at BC. '-') nur Aab, Bdab, 32 Ada, Bda, Ca;

nun 32 Bt, Ctd; nu 32 At. '^) Text aüerliebfte.
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ntein fo lang nit tjob gcfc^en SDer mir bie^ ge^t

t»nb mit bertreibt fonft fetner 2 auff bifer erben,

lüann icft gebend tote e§ jm get mein fter^ in gonteen^

tromren [tet wie fan id) frolic^ n)erben'?

2. 5lcö re^c^er ®ott üerle^f) j^m glürf wo er re^t

in bem lanbe! beroar fein Iet)& öor önfal burf^ b{)iit

jn öor le^b önb fc^anbe! beö^ roiff ic^ ^mmer banden

bir tog nac^t ünb alle ftunbe. mann id) gebend ha'B

jm iDoI gef)t mein f)er| in groffen [reuben ftefjt mir

ift ber liebft auff erben.

3. @r ritt mit meim njitten ni(^t I)in nod) ift mein

f)er^ fein e^gen. al§ gut§ id) mi(^ berfif)e §u jm

trem lieb 6 mill jm erge^gen fein falfd^ f)at er an mir

erfanb an meinem ganzen Iet)6e. e§ ift ber fnab fo

Jüotgemut für jm nem id^ nit§ J^eiferS gutt ber

liebft foll er mir lüerben.

4. @r ritt baf)in ha^ War mir (et)b mein§ f)er|cn

oufeerforen. in meiner färb ift er geflet^b wo t|ut

er nur I)infaren? fein briaub t^ut mir bringen pein

bnb mad)t mir f)eimlid^§ remen. noc^ fren? id) mid^

feinr ttjiberfart mein et)nigcr troft mein ^oc^fter f)ort

bergig mein nic^t in treten!

S
XXXn. @. Dt^mol).

®§ arme§ meiblein flag mid^ fe!§r.

s. oben Nr. XXXI ; vollständig nur in der ersten Ausgabe,
die zweite und dritte geben nur Str. 1.

XXXIII. (55. Dt^maljr.

1. /ITS naf)t fid^ gegen bem fommer' grün mil ic^^ mid^ fleiben. ben liebften^ buln ben id) i)ab

bon bem föil ic^ aud)^ fd^eiben. bg f(^afft allein jr

bntretb wandelmutig fin. ^äb briaub far bo^in!

1) mein Bt, Ct. 2) Xext fein. ^) groffen Adab,
BC; 32 Atd, ßC. ") böcf BC. '-) ba?> 32 At.

*) fehlt BC. ') gcaen (gegem) mei)cn Bt, C. *) beften

Ad. .9) micf) Babd, Cabd; ber loil ftd^ bon mir Bt, Ct.
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2. ^d^ f)ct mit freub au^gfect ' ein anber mir§ abgnteet.

ha§ fii)afft ha^ lüetter bnftet ein Ie^d)t föinb ber mir§
:^inn3e:^t aurf) fam ein groffer regen ^ fürt mir§ aU
bot)in3 fc^afft ba§ iä) trawrig bin.

3. SÜJJein Heb t^ut fid^ üerferen ^at mir briaub geben.*

ma§ einer nit ge^abn mag foll er firf)^ oermegen.

mit jren falfrfien luortcn Ijat fie e§ an mid) brad^t ^et

fonft an fie nit bad^t.

xxxmi.
Jp9?cunbnd^er l^elt bid^ ^at ertüelt.

s. oben Nr. XXII.

XXXV.
^oa. 2eon'i)ar. be ßangenau.*

1. ^Iftl^^ °"ff 9"* 9f<^^ ^on f)innen fdfilog dmb bnb
^-jüV meit binban!' Ia§ fagen maS man mölte

id^ rcil bidf) gan| einigt l^an tüit ftet be^ bir bleiben.**

fc^aff'^ beinem I)er^en rft! öon bir^' mil id^ nit

meid^en mer icil ün§ fi^aiben'^ t^nn?"

2. 3cirt fratü irf) bin ein fd^utcr barju nod^ bnbe!onb

öon red^ter art ein buler ünb lern c^ mit ber ^anb.

!an tüol fdE)re^ben bnb lefen gf)ört einem buler ju

ber I)erbft ift abgetefen fo Ijan n^ir bei)b fein xtü.

3. ^ä) fd^eib mid§ mit bem le^be la% \^x ha^ |er|e

mein bem aller fc^onften )X)^\)h^ ba§' auff ber erbt

mag gfein. ad) met)e bu bitter^ fd^e^ben! lüer t)at

bid^ nur 13 erbad^t? f)aft mir mein freubt genommen
mein i)er^ in tramren brad^t.

1) ^et mir ein famen auSgefeet ben mir ein anber abgemeet
BC. 2) groj," gii^je BC. ^) aüe§ bobin BC. ') ge=

geben C. ^) fid)§ Iet)cbt BC. ^) Soan ßeonbarbi bc

ßongenato Bt; 3- Sconbarbt Bb; 3o- ßeonbart Ab. ') öon
ban Bb, Cb. «) für eigen Aa, Bta, Cta; gan^ eigen Bb,
Cb. ä) 5elet)ben Bt. i«)

fcbafft Bt. '') ber Bb.
''0 fcbeiben Bab, Cab; fdiaben Btd, Ctd. '3) Text micb.
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XXXVI.

1. ijlt^tn alter man-' ber nimbt ft(^ an ml mir^
2Jtl freub Iu[t2 t)ertret)6cn. SD^it etffern grcin"^

ntac^t er mir pein liefe borf) woi biHid) bleiben. (£r

greint önb murt- im fjouB ömb ft^nurt fic^t er mic^

frölic^ fdier^en mit einem gafi" jo graut jm fa[t

ünb bringt jm groffen fc^mer|en.

2. (5r loitt ta^ ic^- atfe offt ba^ gfd^ic^ts fein lachen

bon mir Iet)ben mit feiner n^e^fe^ madEit er mic^ gret)B

fo ifi) aU freub mufe me^bcn. S)a§ ti)ut mir ant^

bin§ nit gemont alfe ic^ öon jm tt)u lehren bamit

er ma<i)t^ ha^ id) nid^t arfit icf) tritt jm§ woi ermeren.

3. 2Ba§ ge^t jm ^vr ha^ er fein rm ben tag noc^

na(f)t toii ^aben? ift er im §aufe- fo fudf)t er aufe

ünb fürd)t bie iungen fnaben bie nad^tl ömbgan^ jn

fechten an mit pfeiffen fingen bnb ^offieren. ber lauten

ffand-' ber moi^t jn francf ha§> tt)u ic^ an jn fpüren.

4. 5I(^ lieber manl~" bu milt nit ^an fein tt)i| ju

beinen jarcn önb nieift boc^ tooP ba§ jugent fol

tüx^tottjl t}nb freub ni(^t fparcn. fva^ ge^Gftu bic^"-" ha§

bu gleid^ mid^ mit bem milt Derunglim|)fen? nim
guten mut^ ta^ mac^t gut blut t^u bic^ nic^t fo £)art

rimpfen.

XXXVII. @. ^-orfteruS.

1. i!\@r| liebfter mein^ öon mir nit föeic^ ic^ lieb

a) hiä) gan| on argen lift! S)u bift attein^ in

atten re^d^ für bic^ fein freub gu gleid^en* ift önb

fc^mecfft mir töol" brumb ic^^ bicf)^ für öol gan^ lob

bein färb für allen fi^ein önb njünfc^ bir f)eil^ bift

mir nit feit o mein o mein! mann' i^ tan bir nit

feinb fein.

2. 2l(^ flarer mein^ f)er| liebfter gfel! fein freub auff

erb mir lieber mart. bu bift gon| rein" ic^ nac§ bir

1) mif Ad. 2) üni, juji Ab. ») BC; Text gftd)t.

*) Text glcid;cr. ^) fehlt Bd, Cd. «) fehlt Ba, Ca.

') fehlt Btab, Ctab.
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flell fontm fier önb nefe mir meinen bort! mit beinern

flet)!^ bein art betoe^fe önb fül bn mir mein t)er| gar

fein burdö bein geftalt- mid^ auffentfialt D mein d

mein bu fremeft mir ha^ t)er^e mein

!

3. D füffer mein!" icE) flag micf) fer mo ic^ oudE)

bon bir fdieiben mu^. bn pringft mir |»cin"' mit groffem

fc^mer id) fürdit mir mcrb bein nimmer |5uft. irf) -^u

bir trab^ fum ^er tmb lab famr ober füfe fo biftu

rein tmb gibft mir frenb"- für alleS leib o mein

mein mein ^ aügeit bleib iä) ber bein

!

XXXVIII. ©. ^.orfteru§.2

1. (^'^i gfeHen ünb aucf) fülens mein !^an mit^^ offt bracht in tramren SDarburd^ iö) fam
bmb gfunbf)et)t mein muft brumb liegen tnb lamren

Ob e§ got fd^idt- önb mic^ erquidt ha'^ ii) fem ju

meinem 4 !rcfften fo molt iä) micE)" gon^ miffiglid^

in anbre mefen l^efften.

2. S)enn ii^ fi^e mol mer leit ber leit be§ tf)ut mon
fetten benden. öerfuffen ift fein junge set)t ba§ t^ut

bann jtüifac^ frenifcn haS^ er fic^ f)at" mit fauffen on

not in foI(f)e§ le^b felb§ jaget. fein gfell ad^t fein"^

mit mort nod) metin ob er brunter öerjaget.

3. ©0 ad^t id^§ bod^ bet) meiner trem bie ^6d)ften

^lag auff erben gu fauffen fet) bie groffen trem'' fo

mir ben ®octor merben gibt er t)n§ ein" ben fierbftcn

mein bo mit mir t}nn§ :purgirn. mer nid^t left ah^

ber fc^at mu^ ^ah^ erlambt an allen öieren."

XXXIX. @. -^..«

2(§ leit mir bran" ob t)eberman micE) i)affen

tl^ut?- mein junger mut fan foI(f)§ alfe t3ber«=

1) fehlt BC. ^) et ; Text ohne Komponisten-
namen. 3) föler Bt, Ctda. *) mein Btda, Ctda.

») gnHle rem BC. «) mufe fc^aben f)ab Bt, Ct. ') BC;
Text bterent. «) @. ^orfteruS Ad.
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tragen lüonn nur allein" bie fd^on t)nb rein bleibt

ünuerrudt"" gnug mir gelürft fcr mic^ fünft an fein

fogcn. ®ie gan| mit hiii^ glaub nit ha§ lift fet) an

mein trort-'mein fc^oner f)ort! n^ie bu ^aft tl^on fo t^u

noc^ fort.

2. ^ein mangel ic^'" gfoub nur gttiiBHi^ gefunben

'i)ab'^ brumb Ia| nit ah öon mir Ia§ bu micf) forgen.

ob tvol ju sP^t"' fc^t auff t)n§ net)bt üom !(affen

Dil'-' ba§ gegenfpil miH xd) jfim ^eimlicf) borgen,

bielleid^t fic^§ fc^icft" ba§ bnö gelücft ba§ wirbt begolt^

be§ reftel in^alt tjunb jr borgf^afft fein gugeftalt.

3. @§ ^ilfft fein bit" bann lieb mag nit^ on Iet)b

öergan"" ha§ felb fd^am an mirt tn§> nit öberf(^Ieicf)en

n)a§ man öor tret)^" bafe fan mit flct)^ üerfiüten

fein" 2)rumb fd^icf bi(^ brein e§ wirbt auc^ miber*

meieren. na(f) gfrfiet)en ftretit" fombt groffe freubt

ic^ bir guti gon" tjah^» attse^t tJ)on. meib man mirf)

brumb ira» ligt mir bran?

XL.2 @. ^orfteruS.

1. I|19{fac^ t^ut üil" tt)er§ glauben mil on örfad^

V etma§ feiten gfi^id^t. SSrfac^ bie mac^t-' bar-

nadö id) trarf)t irf) fan e§ bocf) öergelten nid)t. 2Ba§

micf) erfreut" bg müt üiel teut ic^ frag nit öil." mo§
got mir mil gli'id gu in aUen bingen!

2. SJiir liebet mas" für altc^ ha§. treiu miti ic^ nit

üergeffen 9Kir mirt nirf)t bo^" an unterlaß mein

t)er| fie i)at^ befeffen gerecht onb treto" on alle rem

mil4 bleiben f(i)Ied^t" lieb gilt ba§ re^t. glücf ^u

in allen bingen!

3. 8cf)ein liebe fonn!" öerficf) bi(| nun foB bic^ fein

mofrfen becfen. ^d) mit§ auc^ t^un" in aUer fonn

fein Wetter mic^ foü fc^recfen. @in fonnen blid" mic^

>) BC; Text nid)t. «) g und C haben folgende

Strophenordnung: 1, 4, 5, 2, 3. ^) t)at fic BC. *) BC;
Text üil.
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freiuet bid aud) frolid^ iimc^t'^ toa§ bonner !rad^t.

glücf 5u in allen bingen!

4. 3elig tt)er ha^^ iroS frcttjet ba§ glücEfcIig jett

3u erleben? id^ f)off allein-^ ba§ niet)b(etn ret)n wer
mirf) in tretö ntt begeben ha§ Ijer^ in mir~" ift eigen

jr fein fc^er| joll fein" iä) hk\)h ber bein. gtürf gn

in allen bingen!

5. 2n^ faren bnb gel^e wie fie ge^t ber flaffer fein

licb^ tl)ut fingen. bleib bn mir ftett-^ tt)a§ flaffer fett
2

e§ foU jm nit tf)un gelingen treto brid) id^ nic^t-^

wie mir gefd^id^t blct)b bu mir 3 mein" at§ id^ ber

bein. gludf 5U in aüen bingen!

XLI. @. 5.4

1. / ^®^ junger man)^" wa§ bab idE) tt)un?6 ein

\^ mit'' i)ob id^ genommen. {^ä) f)et§ mol

ön)-"^ ®er wegen glan e§ bringt mir fteincn^ frommen.

3u grein önb gancEen I)ab ic^ gnug wel) mein§

jungen I)cr^en! (ein iungc§ weib ha^ mir erfreut)''

mit birif wolt id^ Jofft fc^er^en (önb liebet mir im
§er^en.) '

1

2. Sieljd^tumb önnb gelt" berblenb bie Welt alfo ift

mir aud) gfd^e^en. jr ret)dE)tumb ^at fie mir crjelt

li^ mic^ öil gütben fef)en jrm filber önb gott'^- jj^j^

war ic^ £)oIt e§ t£)et gar fer wol flingen. gelt ba§

1) BC; Text leijb. ^) fct C. ») nur C. Str. 4-5
sind aus der zweiten und dritten Ausgabe. *) Als
Komponistenname Sß. Sautenfadf Aa; §. Sautenfad Ab; (5).

3l'orfteru§ Btdab, Ctdab. ^) Das in Klammern gesetzte
singt die Discantstimme allein. «) tl)an Ab, Bb, Cb;
t^on Bt, Ct; getfjan, Qtt)aii Bda, Cda; WaS i)ab get^an Ad;
i)ab Ibon Aa, ')' alt» weib Aa, Bt, Cta. ^) feinen

Aa, Ba, Cta. ^) Das in Klammern gesetzte singt die

Bassstimme allein in der ersten Ausgabe, in der zweiten und
dritten aber auch die Discant und Altstimmen, ein jungcS
weib bie Wer ntetnS fug§ Bda, Cda; Wer bafj mein fug Bb, Cb.
1") ber Ba, Ca. ") Das in Klammern gesetzte fehlt BC
und wird A nur von der Bassstimme gesungen. '-) BC;
Text gelt.
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bid^ ber Seuffel ^dI! iüa§ tl^uftu önglücf Bringen? ha§

felb niac^t mtd^ al§ bnrautS öol irf) mag fd^ier nic^t

mer fingen.^

3. SBonn id) be§ nachts foK f(^taffen gan etenbt

t^ut midE) erbarmen fdimud^ mic^ gum alten tüeib

fiinan noc^ fan iä) nid^t erbarmen. öit run^el ^at

fie3 on jrem Iet)6 o me mir armen gfeUen f)ilff

mir ©Ott öon bem aften n)et)6! molt nad^ einr jungen

[teilen bie fügt \xä) t)a§ ju meinem le^b bann bie

alte fproI6rin>

4. SBann id^ gu ge^t tüii frölic^ fein mit einer

anbern framen (Sie f^rid^t ^u mir^ „tüa§ t^uft httj jr

Bet) bifer falfdfien framen? 5)er ^urenbold me^^
gelt be^ bir. iä) l^off c§ foH fie remen fo balb i^

fumb allein gu jr bie na^ mil idf) |r ab^alüen."

5. ^ancEen önb grein^ önb anber pein merbt offt

ein tjoihtn tage ©o fcfime^g idf) ftiH önb ge^ ^um mein

benn Ijebt fic^ erft ein flage. @ie jpri(|t „ber narr-'

ift aber bor ju f)uren batcf geloffen. bet)m ^^te^balcE

ber ned^t ba mar ta ^at er fid^ üerfc^Ioffen."

XLII. <Btepi}a. 3t)rleru§.

1. IFjSe fonn bie ift öerblid^en bie ftern feint auff

7*^ gegang ®ie nac^t bie fummt gefeilteren

fram nad^tigal mit jrem^ gfang. „®er mon ift aufge^»

gangen" rett fid^ ein mec^ter gut „ön meiif)er t)at

öcriangen önb ift mit Heb ümbfangen ber madE) fid^

balt« auff bie fart."

2. SSnb iia^ ert)6rt ein gfelle ber fdfire^ bem med£)ter

ju „ac^ medE)ter traut gefeHe! gib bcinen rat barju

mie id) ba§ \oU angreiffen i)a§ iä) fem für bie tt)ür?"

„gar ^eimtid^ folftu fd^teid^en e{)e ber med^ter tt)et

^fe^ffen ba§ man bi^ gar nid)t fpür."

1) ha§, felb — fingen fehlt BC. ^) C-, Text f($mudEt.

3) t)at§ BC. «) fte fögt — fprolbrin fehlt BC. ») fehlt

Bb, Cb. 8) fehlt Bb, Gab.
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3. 5)er tnab trat önuerborgcn für jr fc^Iafffcmcrlein.

er f))rad^ gu jr mit forgen „^art [c!^6n§ junrffretvlein

'

nciüc mer tüil id) tnd) fagen ha tft fein 5>t)eiffel

an c§ leit ficf) einr im f)age ber fürt ein fd)tt)ere

flagc e§ mag etüer buk jein,"

4. ^ie Sundfraiü fprad) mit [innen „c§ I)at bid) jonft

gebeuc^t. S)cr monb f)Qt mir gefcf)inen bie ftern |an

mir geleitest." „ber monb ber Ijat gefc^inen o gartS

^undfrciüeiein !
2 gr ligt in grüner otüe fein Iet)b ift

jm 5erf)amen in groffen treiüen äiüar."

5. ®ie jundfram^ erfcfirod fere jr f)er^ tuar tet)bel

üol fie iDoIt fein freubt mer fioren botf(^afft gfil jr

nit IüdI. ein ^embt tf)et fid^ bmbfd^nüren ein i)cmhU

lein ha& n)a§ tt)et)§. bo fie ben fnaben erblicfet* \x

I)er^ bor freub erquidet gert jn mit gan|em ölei^.

6. S)er fnab ber tf)et fid) fd)mudcn gar^ freunblid)

an jre brüft^ fie ttjet ben fnaben truden mit jrm

freunblidien fu^ ber fnab fieng an gu ringen mit

ber jundframen ^ jart. ber mec|ter an ber ginnen

fieng an ein lieb gu fingen ein fd)öne tagelüe^fe.

7. „(55efegn bid^ ©ott im f)er|en gart eble§ fremelein!^

bu bringft meim ^er|en fd^mer^en e§ mog nid)t

anber§ fein. öon bir mufe id^ mid^ fdfieibcn gart eble§

fremelein!^ iä) f(^roing mid) ober b'f)e^ben in braun

mill id) mic^ fletjben burd) fet)!» tinb grünen fie."

J

'%

XLIII. g. 25. 33.

C£f) ^off e§ fet) öaft tt)oI müglidf)

(s. oben I, Nr. CXXII).

XLIIII. ©teffa. 3t)rlcru§.

(ii) ^er|ig§ Qr id) ge nod) fte fo trag id^

grofe öerlangcn 2111 ftunb nad^ bir" bann

1) fc^6ne§ iuncffrehjelein BC. =) BC; Text 3uncf=

freiülein. ^) Text junrffatt). *) bo ben fnaben fte

erbüdet BC. ^) Text jar. ») bruft BC. '') Text
inndfaiDcn. *) Text fremlein. ^) Text üil.
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bu i^ mir ^aft ^er^ bnb ntut gefangen. 2{u§ beiner

berbt^ tüirft f)bä)Ud) gerbt ta^ la^ ntid) lieb genicffen

bur(^ beine güt~" önb f)odß gemiit tf)u nücE) in bein

t)er^ jc^Iieffen.

2. ©ein eugtein fein~^ mit liec^tem fc^ein* ^an mir

mein f)er| burdjbrungen.^ bein roter munb^^bein brüft-

lein runb t^un mir önmut üorfommen.^ ha§ fc^afft

bie trem^ gu alle rcn? bie bu mir t^eft beraetifen

SDarumb id^ bir^ mit f)of)er gir bein tob mill emig

^re^fen.

3. S)ein fiel^Iein me^§-' t)at gan| ben ^re^^ ton

mir ob ollen meiben. aä) (55ott id) folt^ önb ^ai^liä)^

lüolt mein gc^tö bet) bir öertretiben! borumb mein

ein^ önb onber§ fein ift in mein gmüt gelüefen al^

tier^Iieb ic^" für alle bid) ^ah freubt gu mern erlefen.

XLV. (S5. Dtf)mat)r.

1. 51@r mein fc^medEt moP mac^t mic^ oft trunden

aII barumb fol mon jn loben. äRir ift üertunb

bund* mid) ein fpit ein dogel auff einr flup|3en.'' (Sin

fel^am fond mad^t mid^ oft fied) üor gki^ter mu^ id)

fdimeigen.io f^^ griff feint auff ber lauten.

2. 93Zein but f^rii^t felb§ er lieb mid) faft baran ^ob

id) genügen. be^ finfter nad^t treugt mid) ber glanl ein

brilln mu^ ic^ mir fd)iden ®ie ftcden auff ob i<^ ha^

feil gut corol fönbt erfennen. beim fam fent man bie

i)üner.

3. @§ f)at fein not mein fad) ift fd^Iec^tn gleid) mie

ein ®emfen t)orn. ic^ bandet gern fünbt id) e§ mol

mid) ftic^t ein fc^ar:pffer biftel. fram f)ie ift mort feib

nit fo ftreng laft eud) mein fümer flagen! i^ möd)t

fünft balb öergagen.'-

1) BC; Text fc^ien. ^) BC; Text burc^bringet.

3) BC; Text mutn. *) BC; Text berfommen. ^) BC;
Text I)art ftc^. «) BC; Text äet)tt. ') mir ml Bd.
8) bundt Aab, B, Cdab; böndt Ct. ») frippen Ad.
1") fc^meljgen ftil Ba. ") C; Text fc^Iegt. '-) üer=

Stteiffeln BC.
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XLVI.

1. i]ljt2tn(f)er jepnb nad^ abet ftrebt' :§ct er ntt gelt

2Jtl lütrt offtcr ömb ficf) fd^Quen ©ebenden
iper fein üater iüa§- ber baufjen- fa^ bcn acfer muft
er oatüen. 5Der t)c|unb fic^^ fo gar i)6ffltc^ bein leuten

tf)ut aufffd^muden ^elt§ nit borfür-- al^ man in f^jür

ba§ er ben pfluc^ fan ^inicEen.

2. SBann er nun fumbt 3um abcntan^^' fo gilt fein

fran^ mer benn ber anbren aden. er frümbt fic^

üaft nadt) abel§ fit~" fein gmefjen trit t^unt jm felbiS

tt)oIgefalIen. »er ^et oertraut^ ha^ fold^es fraut in

borffern au(f) folt lüadtifen? ujenn man§ rec^t bftdit^ fo

ift§ cntmic^t beurifd) bnb öngelac^fen.

3. 2öe^§^et)t bie t^nt jm bil gu letit^ gibt bofen bfd^e^b

wo mang jm nit mil glouben bcncft^ fid^ in allen

facE)cn bfdjeib" bod^ felt§ jt)m werit njonn er» nur irolt

gelauben. im fpigel glafe^ ntart feigen ha^ ber fittet

jm ha^ äiret benn fe^ben njatt.^ alfo eä gatt ben*

beurifc^ art berfüret.

XLVII. 3o. 33. 23.«

1. iitSt fang e§ ift^ in fa^nadtit frift fat)C ic^ mir
^i- au^erforcn Siindfraracn äort"" Don guter art

bnb tugentlidf) geboren 5{m abent fpatt"^ fd)ne U)eQ§

j[r toatt burcf)au§ gan^' IüoI» gejieret'' meldten ic^

gern^ in jui^tio bnb ei)ren ju gfaHen ^et gl^ofieret.

2. S)od) barff ic^ nit^ bnjeilS mor ber fitt ein jebe

3et)t gu^alten nac^ flagene brauc^^ barumb ic^ aud^

ben lieben ©ott Iie§ »alten bnb fc^mucft mic^ fe^r^-"

gleid^ ob id^ »er ein fon ber armen framen mit

tieinem r^um^ red^t »ie bie blum ben »inter in ber

a»en.

1) lies ftellt. 2) brauffen Btab, Ctab. 3) bündl
BC. *) BC; Text öon. ^) 3. S. 23rant Ad.
6) f)an Ab, Bb, Cb. ') gar Ad, Bd, Cd, fehlt Cb.
') fehlt Bb. 9; Bt; Text gesiert. '") suchten Ad,
Bd, Cd.
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3. ^üb mid^ boruon^ gum fd^Iaffen gon für groffem

leib önb fommer in bent kbarf)t^ bie jelbig nad^t

ben fd)6n önb eblen fommer tüeld^er t)n§ ge^t^ in

fur^er getit blüntlein auf grüner ^e^ben man(^

fd)6nen ftraurf)^ barin ic§ aud^ mic^ t)off mit luft gu

werben.

XLVIII. 3o. 33. 5gra„t.

1. /|\S3 mid^ groB önfal f(f)lüerli(^ trucEt bj tt)it

vi/ id^ bulbcn lüiHigÜid). SSitteic^t glücf fid) fc^ier

gen mir rudt' ba§ ad mein fod^en beffern fid^. SBer

n3et)§ üon mann^ id^ fofIic§§ ^an bo§ all mein anfong i

gt)en gurüc!? ein feiig jel)!^ tt)ir hjiber^ geit tuaS mir

genommen ^at öngIM.
2. 2Ba§ f)elff§ ha^^ \ä) mic^ faft befrencft ümb fac^

bie i6) nit tücnben fan ©arju mein t)er^ in tramren

fencft önb fei)r betrübt mic^ armer man? ber geftrid^

tag^ nit miber mag alfo ift and) ben fachen mein.

tt)a§ @ütt mir gan^ nit mer id^ f)an barumb la^ id§*

mein tramren fein.

3. ©2(2:1)0 ber mt)'^ mid^ lernen t§ut mein forg

mit freubt vermengen t^un önb barnac^ t)an ein guten

mut fo luirt mein f)er| fro imb fribfam. bem gütige

lid^'^ mill böigen irf) ünb aü mein traloren legen ^in.

jr feint nod^ üil^ in fold^em f^jil mit bem^ id) gut

gIM morten bin.

XLIX. ©eorg 23Iancfmüirer.«

1. l|l[l@r tet)b gebult- bnb f)at fein frf)ult ber über

M* loinb^ bil I)6fflid^§ gfinbt ob tool ^ jr brac^t^

burdt) practtc gmad^t ift falfrf) bnb eng^ mit jrcm ^rengs

fan boc^ nit mer^ benn nur 9 „ja f)err jr tf)ut jm

red^t''- ha§ feint jelunb^o bie Hebfien^i fne(^t.

1) Bt, et; Text teil; üU Ad, Bd, Cd. •') anfeng
Adb, Bdb, Cd. =>) Text luib. *) BC; Text fehlt.

*) ben C. «) 23rancfmiiEer Aa. ') fc^on IV, 23.

*) sepi^eug Ab, gebreng Ad, Bd, Cd. ^) Text mir. -") je^t

Ad, Bd, Cd. 1') bcften Ab, Bb, Cb, IV, 23 b; bag finb

bie beften fnec^t IV, 23 d.
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2. 2Ber§ trelütic^ meint^ önb Db§ erfd^eint fo ifti

boc^ ni(f)t^ tüo er nit^t^ xiä)t ben inantel gfd^iüint'^

f)engt2 nad) bem lüinb önb furf) finan|^ all bofe jrf)an^

f)elt§ gut für c§r^ fo gilt er mcr nur luie ma\\§

maä)-^ fo bfef)e er ba§ er aud) mit Ia(^.

3. ®ün§ tiebem looh ber-^ braud)en fot fef)e eben

brauff^ e§ fumbt remfauff 'tt)irt§ bie nicf)t gant-^ bort

gi(t fein pfanbt in tjljma wdt'^ bo gilt fein gelt

fein falfctier n)oIjn^ mag nit befton noc^ i)aben frafft"-'

ba§ enbt ergeuc^t-i bic met)fterfd)afft.

1. /(IltSiti junge ge^t" fi(i)t ftet§ nad^ freubt nad)

2)tV tuft önb gir bon ^er^en ^a§> maä^t gut

blut" önb mir mol t^ut offt bringt e^ mand^en fc^mer^en.

Seit 5 nit baran^ ic^ fumm auff ^an gut ritter fpil

5u treiben men§ niü^t ber red)5^ önb miberfi^red^S

ber t^u*^ fic^ an micf) ret)ben!

2. SSntretü art^ fielt toiberpart fpür id^ in meinen

fa(^en. mcr met)^ mie lang" mic^ ^enrft bie fd^tang

jDa§ ic^ auc^ auB ' mog lachen? Ijoff noi^ ber je^t^- glücf

fomm'^ mit freub ha^ id) fester merbt gerochen Si)arff

nicE)t öit frag" e§ ligt am tag mic man mit mir tt)ut

pochen.

3. grifd^ önb fur^umb^" men luft ber fumm fol

finben fein öerjaifiten! id) für rot^ raet)B^ grün gelb

mit öIet)B önb t^u bie färb t)e§ tragen gu gfaHen

ber" ic^ lüei^fe mol mer önb meldier i(^ tt)u günnen.'"

ad) ebleö glücf^ fumb f)ilff önb fctiid ha§ mir auc^

fc^etn bie fonnen!

1) Text mic^. ^) balbt BC, IV, 23. ^) ber§

ß, IV, 23. *) beseligt BC, IV, 23. ^) 2tt)b Ctdb.

«) töut Bta, Ct. ') ein§ Bt, Ct. ») fombt Ct.

") Text rat. '") flagcn C.
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LI. ®. ^orfteru§.

1. ^11®"^' niut ber frefe'" ob alle§ beB fo mir
^Li^ gefeit id) tretiben."-^ S8in frölicf) [rumb^ ganl

ümb önb bntb bnb la^ ein t)eben blet)ben^ S3et)

fct)ner ruet)^^ önb frauffen'* lei^ noc^ tüiH e§ nit

b€flet)ben.^

2. 2Ben§ mut ber frefel^mein reim^ ift re^ önb mag
bic^ njot öerbrieffen SDcnn bu bift Ijerb-" fielet an ber

gerb' ben jorn ben milt bu büffen an meiner fiaut""

t)aft fürgebout ^el|t mic^ ein ftui beinr füffen.

3. 2Ben§ müt ber fre^!^ bie le^te le^ bie toirt bo§

jpil au^mad^en. ja miber bid)^ gföird^ iif) ben ftid)

ttnnb folt bir bein ^er| frad^en iä) fanbt jr mefie"' ben

t^ut*» e§ tt)e^e mit fpot !ünbt man jr lotsen.

LH. (S5. Ct^.

1. ijll|5ln fingt üon fd^oncn fragen i'^ öil jr lob

2jti bnb el)r id^ pre^fen'' miK 5Der id) fo lang

gebienet ^on. jr e^r önb gut^ önb ftotfeer mut ^at

mir mein f)er^ gefangen.^2

2. ^d) lag ein§ malfe in grofferi^not al^mermir'^
S3atter önb SKutter tobt mein ^er^ fc^re^t^s jmmer

maffen ettenb frendt mid)^ cllcnb bin id) eHenb left

mic^ nit 16 f(^Iaffen.

3. 2)0 td^ ermad^t toa'^ gon^i^ ömb fünft id) »a^
entjünbi'* in (iebe§ brunft litt id) bonn groffen

fd^mer^enJy inr felben nadjt^ lag ic^ önb trac£)t al^

ieg§2o ntir ant meim tier^en.

1) 2Bem? Aa. *) trct)6c Aa, Btda, Ct. ^) bkt)bc

Aa. «) fraufer Ctda; fraufet Cb. ^) befleben Ad,
Bd, Cd. '0 BC; Text rein. ') ferb BC. ») gmetn
BC. 9) t^et ßC. '") junrffraiDcn Btda, Ctda. i')

fte^

pretjfen Bta, Ct; alacit greifen 5;^ ba. »2) g^r gefangen

Btd, Ct. ") fe^r groffen BC. ") BC, fehlt im Text.

") BC; Text fc^ret).
i«) gar nit BC. ") aüeS BC.

^«) entgunbet BC. ^^) 2Snb \tjb (le^b) barsu gro^ fdimer^en
BC. ='") leg fie BC.

G. Forster, Liederbuch. 10



146 — III, 52. 53. 54. —

4. 2Bie mod^t id) nteri frolid^er fein benn ic^ fe^c^

bie aller Itebfte mein? ja b'Iiebft auff bifer erben ^ie

ic§ Qe| f)on^ bie ift mein fron fein lieber fott mir 3

lüerben.

5. SÜBie mbä)t* id) mer^ eEenbt fein bann fo i(^

fcf)et)b Don ber liebsten mein t)e^unb auff bifer erben?

ba§ foU nid)t fein^ ic^ ^off bie ret)n foll mir bennoc^

fer iDoI roerben.

LIII.«' (gteff. 3i)rlern§.

1. Q(®^ *^^^B ein frettjlein ^6fc^ önb fein wolt

-^ ®ot id) folt nodf) fieut bet) jr fein fott freunb-

Ii(^ mit jr fi^ert^en in" giid^t onb ef)r!"' nit me^r id^

ger bann irf) fie liebe öon ^er|en.

2. Qr münblein rot jr brüftlein fd^neemeife jr le^b

gegierct mit gan^^em fleife ni(^t§ ift an j^r dergeffen.

jr ablid^ gmüt^ mac^t ba§ id) tuut önb fan jr nid^t

öergeffen.

3. D ebler fd)a^ bu mein ^od^fter ^ort troft mid^

mit einem freunbIicE)en roort fo mirb mein t)er| er»-

quicfet! tE)uft bu bal nid)t^ fürmar fog id) mein {)er|

in Jammer erftidct.

4. Sroft mi(^ troft mic^ bu mein ebler fd^a|! gib

mir ä« ^e|t ein freunblic^en fdf)ma| ob§ fd)on nidtjt

allen gfeHet. bend bu an mid^^ lüie id^ an bid^ mein

^er§ äu bir ^at fic^ gfellet.

LIIII. @. gorfteruS.

1. JftllSewoI Dil Werter orben finb^~" barinn man finbt

HU mand^ geiftlid^ ftreng^ perfonen S^iod^

bennocf) für bie ftrengfte ad)t^ bie tag ünb nad^t ben

furften t)off betoonen. S)an tüer fid^ geit- in bifen ftreit

M nur mer BC. ^) benn fe^en BC. ^) mir nit

BC. *) Text mbd). ^) nur BC. «) Text LIII

„ajian fingt öon fc^tnen fratoen ütl." s. oben LH; die zweite

und dritte Ausgaben haben dafür dieses Lied. ') jr

Bd, Cd. «) Bt, et; Text feint. ») fehlt Bb.
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ben t)6fen on ju f)angen ber fielt borf) gar"' fein

fod^ in gfar ift ftetö mit [orct)t gefangen.

2. (Sein§ |)errn gunft bie £)ilfft jn nid^t^ er mufe üer=-

pptd^t eint ^ben fein gugfallen bann önuerfdiutt ünnb
gering"" bntb t6ri(f)t§ bing mag er in ongnob fallen

I)eut n)Dl baran"' morgen boruan önnb gan| öom |off

gefünbert biöeidit fombt er^ barju ömb e^r önnb

mirbt am gut geplünbert.

3. SSnb n)et)I jn ^off ber ne^t ift gmein"' fo njet)^ id^

fein ber fi(| olfo mag Ratten haS' er burc^ gfc^icf-

Iid^et)t önnb fünft" mag gminnen gunft önb ^eberman

bereiten. bann muft er auc^" gegen et)m gaud^ f)^ffiic^

mit njorten brangen ben lieber i er" fed) ba§ er n)er

ein§ fd^n6be§2 tobt§ öergangen.

4. SBer gfc^irfligfe^t önb tugent i)at^ erlangt gar f^at

ha§ er mag am^t öertpalten ber aber gfd^minb

finan^cn fan" ber ift ber man öon bem man gro^

mu^ l^atten. S)em netigt man mefir" benn ob er mer

öon blut (£bel geboren bfc^We^er blieger" bfc^met)d^Ier^

trieger bie fein gar me^t bauoren.

5. S)ie ®otte§ fordet tt)irbt gering gead^t" ein ^eber

trad^t ber will fein tag öergeren an einem ^off ba€

er öil me{)r" fein gütften e^r mit bienft benn* ®ott

bem Ferren. ein fprid^tüort ift" „mer fid^ öermift gu

^off ein 3et)t gu bleiben ha§ er an bu|" bem Steuffet

mu^ fein liebe ©eel öerfd^rel^ben".

6. 2Ber gelt ju ^off au^ not begert" mirbt fpat gemert

önb mu^ lang barnad^ lauffen ®enn pax gelt ift

gu {)off ein n)aJ)r" ha§i gfaub fürmar bie man tetner

muB fauffcn. e§ fumbt audE) feit" ha^ er frigt gett

benn burc^ be^enb finan^en. mer nun ta^ fpil" aud^

treiben mill wart eben feigner fd^an|en!

7. SSnb ob ba§ glücf betittjetilen ^afft" ha^ man eim

fdEiofft ein gimlidt) gelt au^ gnaben @o ift bod^ gh)ife

ha§ er fotc^S gelt" nid^t an entgelt nadE)tf)et)I önb

») Text liebet. 2) ^q. Text fd&n6ben§. ^) BC;
Text bfc^mcc^Ier. *) BC; Text ber.

10*
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groffen fc^aben erlangen fon^ benn mU er§ ^an fo

mu^ er faufffd^Ieg treiben Tlit ber ftnan^^ ha^ jm bie

fc^an^ tditht faum bie ^elfft belet)ben.

8. |)offfupen fpricf)t man fein gemein^ man mu^ allein

gar ^od) naä) folc^en fpringen önb ob bu hjol lang

hungrig bift^ bil ftunb önb fri[t bi(^ t{)ut ber junger

gmingen narf) ben wirbt bir^ ber feI6' begir ünb

luft nid^t ei)r erfetigt bi§ bo» ber 2 gürft fiungert

bnb burft ünb bu bift gar genötigt.

9. Qn bem fo ift ju ^off fein raft^ ein gmeiner gaft

muftu bic^ aUineg me[fen bann feinen tag i[t bir

befant"' in welchem lanbt bu§ anbcrn tag§ folt effen.

ba§ gefd^idit gan^ fpat" wirft nimmer fat man
tl)ut auc^ öbel fod^en bi^ mitter nacf)t^ tobt man önb

iDOC^t frü auff bie ganzen moc^en.

10. ^en f(i)a| ic^ gan| dor mt)^ ünb gfc^icEt^ ber ün^

ucrftricft eim anbern ift mit pf[icf)ten fo er ha§ tüol

geraten mag^ önnb feine tag tan rufamlid^ berric^ten.

bann wer \id) get)t" in binftbarfeit ber er fi(^ med)t

eubtlaben ber ift ein gaud)^ tregt biHicE) auä) ben

fpott äu fambt ben fcfjaben.

11. (S§ ift bodf) ja ein tori^t man^ ber fid^ raol tan

an ^utff ber gürften neljren önnb gibt fid^ bocb

in bifen ätüang'^ ba§ er erlang bil £)o^e ftenb bnnb'^

e^ren fo er bod£) wetift^ n)ie§ fprii^Wort f)et)ft: ba§

man ben fd^önen fragen bnnb groffen §erren foll

biencn vool* barneben bbel trowcn.

LV. @. gorftcru§.

1. Vj-Sfc^ luft {)et id^ mir auBermelt^ bi^ fraw
"4^1- mein§ t)er^en ein trofterin ^n red^ter trew

§u jr gefeit an argen wan I)cr^ mut bnb fin Qu
bienen bir^ mit ganzer gir ^ f)aftu aÜ^eit erfunben mirf)

naö) beim" gebot gan| williglid^ ba0 leftu mic^

gcnieffen ^inberfi;^.

») bie felB BC. *) ben BC. ') ber BC.
*) lies gern. ^) aufeerforen Ab. «) gier Bd, Cd.

') bem Ad, Bd, Cd.
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2. SStI langer lüet)! i)ah id) öerfjart roenn e§ lüol

fein an feiner ge^t ^as mir mein grofe »erlangen ^art

gen^enbet njerbt in troft onb freub. ta^ voiü nid^t

fein^ in allem ^ fc^ein ^d) raet)^ rool mer önnb mag
mir§ föenb. nun bringft bu jmar am felbigen^ enbt

nic^t mef)r baruon benn romic^ fienb.

3. 2öas äet)d^ft bu mi^ t)er| et)nig§ (Jin? met)! bu

n)eift gan^ getren^en mic| mit fitten rt)a§ bic^ ber

gmein nid^t labt ber pürt-^ fo bil auff bic^ ha^

bid)* barinn"' nit roi| jerrin bann folft ein füfetein

f(^Iupffen Ion roiettjol ic^ bir fein foI(^en§ gan fo

gminft bu mir ein| fc|mi|en^ an.

LVI. @. ^'orfterug.

1. Q[9? beutfc^em lanb^' ma§ ettro§ fcfianb ha^ nun
-^ mer öbt ftnangifcf) rett.6 ^i)e|unb mu§ fcfiier^

i)inber bie t^iiv toa^ nit mit \x gemeinfcfiafft t\at.

finan^ifc^ ort^ redete' treroe^ fpart Onb t)at felgam

compiejion lugt ba§ luert reic^^^ ob jr ju feini" gtei(^

öerberb bnb mu^^i ben fc^aben !^an.'-

2. Slre^bt falfc^ gefc^me^-' bringt nenj ouff fe| ftnan|

bie fi^it in mirben t)DC^ fierfc^t in ben ftetten~" bnb ini"^

rt)eten onb ric^t an manches milbeg gloii) mit anber

leut^ fc^aben j^r bet)t roirt offt gemert onb angefc^icft

jun getiftlic^en^ ift§ and) gefd^üc^en onb f)at fic^

oben angeridt.'*

3. SInberft gemeint"' bann rebt erfd^eint haS' tan fie

met)flerli(i)en n^ol mit jrer atiit-^ bat)in gebracht i)a§

man jr^ nit üerargen fotl. on ontcrfrfjcib-' finan| befleqb

manc^ buben einen frommen gletjcfi ein banden

robt" ber trogen ^ot oilleic^t ben macfit fie wiber re^c^.

') BC; Text altem. ^) felben C. ^) pfir C. *) bir C.

5) fc^mufeen C. «) rat^ BC. ') rec^t Bt, Ct. «) trero

Bab, Cab. ») »er rec^t Ad, Bd, Cd. i") ob jr »err
gleicfi Bt, Ct; ob jrer gletcb Bb, Cb; ob jr f^u gleicf) Aa; oh \x

bet gleid) Bd, Cd. ") Aa, fehlt im Text. i^) Aab;
Text fan. >*) in ben BC. ") angericf)t BC.
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4. (Bd)mixt attent^alb"' mit jrer falb önb ri(^t bcn

iragcn mie fie rniH. gar oil g»uerb§ leut^ önb fonft

fauff(eut fienblen burd^ fie lüilt affenfpi( bamit afl

tüar^ erfte^gt tuirt gar> önnb treiben fürfauff aßer
t)anb mit jrcn gfinb.-' man fctiabt ünb fc^inb üer=

berbtg önb lüüftä alle§ im lanbt.

5. SSnnb iüa§ ha§i red)t-" folt machen fct)Iec^t boä

fünft niemanbt» öcrric^ten funbt finan| ba-^ fd^rcnct-

ba§ rec^t öerlengt bringt ^ auff bie ban aufe äuglic^

fanbt^ barnac^ ber arm-^ öerjert fein borm önb roo§

er t)at im ganzen Iet)b. finan| ift gfcfiminbt^ i)at öil

bofi finb önnb lifttgfeit ju einem iüet)b.

6. SBiH jrgent§ bann^ ein reblic^ man t)clffen trucfen

folrf) büberel^ fo fumbt finon|-' fie^mlic^ gefc^an|t

mit jrer guten re^tteret) bucaten golt" bem man ift

l^olb önnb fiunbcrt^ fo(c^ fiirnemen gut. burd) manc^
^ractidf^ önnb (ofe ftirf mert fid^ alfo finan|cr mut.

7. 95erf)off t)ebo(^"' bie ge^t fumb nod) ba§ fie raerb

glc^ft auc^ gftoffen ömb önb erbarfet)t-' trem önb n)ar=

I)e^t mac^fen an bftatt ^ermiberumb. fo ha^ gcfdjic^t-'

barffe gmetiffcl» nic^t man fumb luiber ju frefften gan^.

finanfe iä) molt^ mer bir mer ^oft ba^ ber mit

bir f)et fant SSet|t§ tan^!

LVII. @. g-orftcrus.

1. iitiO i(^ mit leib nit fommen mag bo ift aH
iV tog mein t)er| önb gmüt an unterlaß."' ömb

ha§ ic^ fenlic^ Iet)bt^ all fur|roeQl'^ id^" met)bt oftein

BeQ bir ba§ mcr mein freubt.

2. ^ein fac§ fid^t mic^ fo fcf)lüerlid^ an ba§ ic^ nid^t

fan crmerben foI(^e gnob ömb§ gfüd"' bj fdgicft fein

l^ilffc mir^ mie ic^ ju bir mit freuben fem nac^

l^er^en gir.

BC; Text gan. ^) ba§ BC. ^) BC; Text
bringe. *) ric^t aufe.^ug an BC. *) ^inbert BC.
•) Text furtoetl. ') fehlt Ad, Btdb, Cb.



— III, 57. 58. 59. — 151

3. $Rat^ ju au§ beinern trennen !)er| ta^ jenen

fd^mer^ ben irf) allein burt^ metiben f)a6"' mir ab

genommen tüerbt.i^ föiH i^ auff erbt ftet galten bein

lieb önuerfert.

LVIII. 2. ßcmblin,

1. ipUft freub ti)et mid) ömbgeben gar baruon mir
Ä- no(^ mein l^er| ift munbt ©affelb ein meiblicb

bilbt nam mar bie gant^ freuntlid^ mid^ troften funbt.

S)o§2 mar ic^ fro^ önb meint al fo eä fol bie

fad^3 berfc^roigen fein. ein Helene geit^ ^et id) bie freub

ber flaffer feet fein famen brein.

2. £t)ut mir in meinem f)er|en me^e ba^ id) nid)t

mel)r ber blümlein bracE). önter detjln^ ünnb grünen

fle üergi^mein nicfet aud^ mac^ffen faf)c bnb root^

gemut^ in botter blut ^ax^n t)e lenger t)e lieber.

ift al^ öermenb'" in gro^ ellenb ber blümtein finb iä)

feinel mef)r.

3. 85il für^mel)! ift genommen mir"* fet)bt flaffer

f)at gefd^nitten ab bie blümblein all bnb munfam jir

miemol id^ troftlic^ Hoffnung ^ah bie muriel fet)-"

berle^ung frct) merb blüen ^u be§ me^en getjt. mein

^er^ mir fünft"" burd^ liebet brunft alläeit in forg bnb

Jammer letjbt.

LIX. @. g-ür[tcnt§.

1. "^ ®| meibtein fein"" m6d)t e§ gefein t)eimli(^

^*^ an einem orte! ©eudit^ mi(^ bal beft" ba§

niemanb meft fo tarn e§ nid^t §u' me^te. ®§ beucht

mid) alfo gut bnb bred^t mir frifd^en* mut §aft mir

mein {)er^ bmbfangen gu bir mein fc^6ue§ meibetein-'

trag id^ gar gro^ berlangen.

1) BC; Text toei^b. ^) ®e8 Ada, BC. 3) bir

gar Bb, Cb; bie gar Bt, Ct; bie fd)ar Bda, Cda; bie 5ar Ab.
*) BC; Text bnterrt)et}(n. ^) BC; Text ift mir benommen.
«) bundt Bd; bendt Ad, Cd; burcb Bb. ') fo Bd, Cd.
«) Ad, BC; Text falfcben. ») p b. m. fcb6. mein fc^&ne

metb Ba, Ca.
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2. ®a§ ebelft fraut" l^ot fie gebaut tt)eld^§ tuei^ft

in jrem garten fie fpilt mit mir~" önnb id^ mit jr

bre^ \d)an^ auff einer farten. bie fd^an^ önb bie maä
grol mie balb fie mid) ömbfd^Iofe mit tr)et)ffen armen

ümbfangen! fie trüctt^ mid^ freunblic^ an jren brüft füft

mid^ an- be^be ftiangen.

3. <pDlbtfeIig§ met^b^ bein ftol^er Ici)b3 finbt man
nic^t balb fein^ glc^(^cn. ino^ id) bi(^ bit^ öerfag mir

nit öon bir mill id^ nit mctic^en. ^alt bic^ noc^ ftet

mie öor önb ba§ biet) ©ott bcmar ^üt bid^ für

falfd^cn jungen! ha§ liebt fet) bir ju guter na^t inn

bcinem bienft gefungen.

LX. @. Ot^matir.

l^^ foH önb mufe ein bulen f)aben traben^ bic^

t^ierlein trabn! önb folt id^n au^ ber erben

graben traben bid) tf)ierlein traben!

f

LXI. @. Dtf}.

1. ^©^ t}ort ein frettilein 'flogen fünoar ein mct)b»

-J' lid) bilbt ^x I}er^ molt jr öerjagen gegen

cim Jüngling^ milbt. ^a§ frelulein fprad^ mit liften

„er ligt an meinen brüften ber aller liebfte mein."

2. 2)ie giüe^ bie t{)eten raften ni(^t gar ein f)albe

ftunb. ber SBec^ter auff ben faften ben f)ellen tag

öerfunb fein ^ornlein tf)et er fdieüen: „fremlein mecft

ejuren gfellen!^ benn e§ ift an ber jeit."

3. „SSarumb folt idE) auff lüecfen ben aller liebften

mein? idi fordE)t ic^ möc^t erfc^rerfen ba§ junge fier^e

fein. er ift mein§ lernen gfeüe e§ mü^e- rei^t mer*

e§ möHe n^ie gern iä) bei) jm bin."

4. „2Bir §töet) muffen ön§ fc^ct)ben gegen ^eUe liec^te ^

1) BC; Text trucf. ») auff C. ^) beinS ftolfeen

Icl)b§ ßC. *) trabe durchaus BC. ^) Ab, BC; Text
jünglid). «) BC; Text gfcactn. ') möt)t BC.
«) uicn BC. ä) gegen bem licdjten BC.
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tag. ad) fd^eiben Qmmer fd^e^ben! leer §at bid^ boc^

erbad^t? muB id§ mid^ öon bir fc^eiben gfcbic^t meint

iier^en gro^ leibe albe §u guter nad^t!"

LXn. ©teffa. 3t)rleru§.

1. cjr®:§ ormer gfel"" trag gro^ öngefel ' ba§ mir

J) tüil örlaub^ geben SJJein i)öc^[ter I)ort^ on

irerrf3 »nb ttjort ber x6) nie braudEit* im leben §er^

mut ünb fin"' grid^t fte^ baf)in fie nimmer juuerloffen.

fo fc^icft^ fid^g öil^ 5um miberjpil ba§ moc^t mirf)

t)art öerbroffen.

2. 2Bo nit bie getit^ fierttjiber get)t mie mein J)offnung

önb tramen al^ bor^in tva^^ \d fog id^ t)a§ au ff

fein menfd^ mef)r mU bamen. jDo^ I)ab i(^ nie^ ge«

fpüret t)e einigertet) öntremen barumb aud^ id^"

öerrounber mirf) tüa§ fie fid^ felbft tt)u je^^en.

3. ®Ioub entli(^ ba§^ burc^ ne^bt t3nb ^a^ mand^

groffen ftid) juruden aufe flafferg munbt^ fo mir bie

ftunbt mein§ gIücE§ mol gern entwürfen geftf)ef)en

gfd^njinbt^ öon jubaS finbt ber allen falfd§ tf)ut treiben.

fd^enb jn ber rit!^ öerjag id^ nit jr trem fd^a| roiH

ic^ blet)ben.

LXIII. Sobc. be S3rant.

1. CJ(®^ ^^^^ ^^fe" ^^^ ^^^^ ^"^^ 9f^tt)e^ gegen

'3 meim lieb »erlogen 2Bie ba§ i(| {)ab^ jn

gmadfit f(^abab borburd^e niid^ mirt enb§ogen junä^'

fremlid^ ef)r^ bie id^ bi§^er ^ob ftet an jn gef)alten.

me^^ gor nitf)t§ fünft" baruon bie brunft meiner lieb

mod^t ertalten.

2. @r ift ber mein"" fo mid^ aufe pe^n ergei^en t^ut

mit freuben e§ foH aud) mid^" jo emigüid^ niemanbt^

öon jm nit fd^e^ben S)enn nur ber tobt." armut önb

not aud^ nit fo grofe mog merben mit aller mo^"
t>a§ iä) öerlo^ mein |6d^flen fd^a^ auff erben.

1) bnfeE Ba. ^) Urlaub tt)tl geben Cb. =•) ^ej.^

Bb. B, et; Text brauet). ^) Bt, Ct; Text fd)icf§;

fd)icEt§ Ba, Ca. «) Ada, BC; Text ber burd).
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3. ^ein gut nod^ gelt^ borgu bie melt foH mid)

bat)tn nit bringen burc^ angeret*"' gu finan^ bnb

gf(^n)e^ mein f)er^ mu[t e^e guf^ringen. toa§ \^ab ic^

mer^ ^ie benn mein ei)r barnad^ man mid^ foH pret)jcn?

juncffreftlid^ gir-^ f)er|üeb ic^ bir nit onberft roiti

betüeifen.

LXim. @. Dt^maljr.

1. ^St) arme§ teu^Iein fleine roo fott id^ arme§2
^ au§'? S3et) nadjt fliegen ^ adeine bringt

mir gor* mandien grau§. ®a§ mod^t ber eulen^ ön*

geftült jr traiurcn*' manigfatt.

2. SD^ein gfiber loid ic^ fdjiüingen gen ^oI| in

grünen lüalt bie üogicin f)ören fingen burc^ mand^erlet)

geftolt. D6 allen liebt mir bie D^ai^tigal ber föünfc^

ict) glüd bnb ^eC)I.

3. 2)er oft marbt mir entn)ic^en barauff ic^ rh)f)en

folt fein bletlein all berblicEien erft tüarbt mein

freubt beräelt." ba§ fdiafft ber euten falfc^c tücf jr

trem bient mir 5urücf.

LXV. @. Ott)mat)r.

1. !l|1{l£)^auf gut gfcl öon f)innen! mein§ bleiben*

liv ift nimmer i)ie.'* 2)er met) ber tf)ut on§

bringen ben^o bet)el" önb grünen fle S5ormi2 lüalt

bo bort man fingen ber fleinen öogicin gfang^^ jte

fingen mit ^eHer ftimme'^ ben ganzen fommer lang.

2. ^6) tan nid)t met)r gefdiroetigen e§ glag mir nie

fo f)art ha§ id) trag ^eimlirf) leiben gegen eim

frefölein gart jr lieb {)at mic^ ömbfangen barju jr

gut geftalt. ba§ id^ bi(^ lieb mn^ met)ben bargu

§mingt mid^ gemalt.

1) angereg finang BC. ^) 11 fliegen. ^) n fo

gar. *) fo 11; fehlt 64 Ab, Bb, Cb. ^) Text euUtn,
11 At bie etolen. ") tranjcn 11 Btd, Ctd. ') öer^alt

64 BC. «) mein§ plet)ben§ II 18. ^) mer Ab, Cb.
") btl Aab, Bab, Cab. II 18. ") Adab, BC, II IS; Text
berol. 12) iu^ II lg 13) tüalbbfigelein gefang II 18.

") ftimmen II 18.
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3. ©tüalt hn 6{[t ein groffe pein tüef)e ber bic^

tragen mufe! bu öbft gen mir jolc^en fi^ein mein

leQb warb nie fo groB. f)at mir ein e^b gefc^troren

fie n^ol mir bleiben ftet fie lüot baran gebenden

wenn fie ein anber bet.

LXVI. @. Clfimaiir.

1. VtSSn f(^ür^ bic| meibleini ft^Är^ ^ic^! lüolauff

-j-j*!- mit mir baruon! ba# forn ift abgefilmten

ber mein ift eingetf)on."

2. „5I(f) ^enfelein lieber fien^tein! fo laB mid^ bet) bir

fein bie moc^en ouff bem felbe ben fetjrtag bet) bem
tuet)n!"

3. SDo nam erä beQ ber ^anbe bet) jr fc^ne n)et)fcn

l^anbt er fürct^^ an ein enbt bo er ein njirbts^au^

fanbt.

4. „^un mirtin liebe föirtin! fc^aut bnS bmb fülen

h)et)n. bie fle^ber bife§ grcblein muffen öerfc^Icmmet^ fein."

5. 2)ie (Sreb t)ub an ju toetjnen ber ünmut ber

tva§ groB ba§ jr bie Iie(^ten ge^er ober jf)r n)eng-

lein f[o^.

6. „2I(^ tjcn^Iein lieber fien^Iein! bu rcbeft nit a(fo

bo raid^ bat)eimbt aufefürcft au^ meinet natter« I)off."

7. @r nom fie bet) ber t)enbe be^ jr fd^ne werfen

f)anbt er fürt fie an ein enbe* bo er ein bettlein '^

fanbt.

8. „Sl(^ greblein liebtes'- greblein! Ujarumb tre^nft

bu alfo fef)r'? retoet bic^ bein fret)er mut ober remet^

bic^ bein et)r?"

9. „(51 remet^ mi(^ nic^t mein freier mut barju

aucf) ni^t mein e^r. e§ renken mii^ mein flct)ber bie

mir ttjerbn^ nimmer met)r."

1) grellin IV, 16 tab. ^) fürt fie BC, IV, 16.

3) BC, IV, 16; Text üerfc^Iembt. *) BC, IV, 16; Text enbt.

^) gertlein IV. 16. «) liebeS IV, 16. ') reiut B, IV, 16.

*) retDt BC, IV, 16. ^) mir n^eren B; »erben mir IV, 16.
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LXVII. ©teffa. 3l)rlent§.

1. CX^e ift mein troft^ ünb auffenthalt gepflanzt

<=^ in met)nem f)er^cn jDie mic^ erloft^ J)at mit

gemalt gar offt öon pein onb fd^mer^en. barumb id^

jr^ mit ganzer gir mU fein beret)t^ in binftbarfeQt

önb ani) üerf|}ri(^^ inbrinftigflii^ i gant( loie fie

tDii fo finb fie mic^.

2. ißitlid^ folg fein^ btüe^t id^ fie lob öor ade toe^b

auff erben bal e§ erfctiein^ in folc^er prob. jr {)oIbt-

felig geperben ja guc^t onb raet)^^ bie fie mit öIet)B

^offllii^ ei^Se^gt^ mir fein geneigt. brumb id^ öerfprid^^

jr emfiglid) gan| tüie fie mill fo finb fie mid^.

3. Saft glüif ön§ bet)bt^ frifd^ önb gefunt miber

3ufamen fommen l^off id^ al^ le^b^ gur felben ftunbt

fol ön§ werben benommen barinn mein gmüt^ ^e|

tobt onb müt. onb flet mein gir^ allein ju jr ha^

fd^afft ha^ iä)^ eiuig üerfpricE) gan§ mie fie toitt fo

finb fie mic£).

LXVIII @. Otl).

1. ij||tS'-' ift ein fd)6nB- braun^ meibetein ge»

^^*^ fallen in mein fin. 2öott got ic^ folt ^eint

bet) ir3 fein mein traiuren für-* baf)in! ^ein tag no(^

nad^t 'tfab icf) fein rm ba§ fcfiafft^ jr f(^6n geftalt

ic^ loei^ nit mie im^ fürbaß tlju mein fein^ lieb mad^t

micE) alt.

2. 2)em me^blein ic^ gern bienen raolt hienn {d^§

mit fugen funbt barumb \]ah xd) ber net)ber üil ba§

mir nit lüirbt oergunbt. ^ä) f)off fie folg erfaren halb

mie ict)§ fo treiülic^ gmein auff erbt ic^ mir nid^t§

münfclen molt benn gufein' bet) jr allein.

3. ®em met)blein id) mein trcro oerfprit^ gun e^rn

onb anber§ nid^t. al^ ma§ boc^ frumb Onnb e^rlic^ ift

barnad^ id^ mi(^ ftet| ric|t. folt benn mein trem

^) jr bn'mfltgflic^ Ad. ^) fetn§ Ada, Cda. ^) im
Bt, Ct. *) fert Aad. ^) mac^t Ba, Ca. «) tc^

jm Ca. ') fein BC.
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tjerloren fein frendt mir mein [in önnb gmüt ic^

f)off fie folg erfaren fd^ier mein fac^ foll merben gut.

4. S)ann toa^ bie falfc^en jungen tf)un ift pefeunb

on ben tag. ad) bu mein fein^ braun§ megtlein

I)6r gu mag ic^ bir fag! ^ait bic^ mir ftel§ in e^ren

allein tt)ie ic^ bid^ J)er|Iieb mein fo bf)elftu gunft-"

mit bifer fünft ha§ glaub mir meijblein rein.

5. 2)amit ftiH iii) bem met)belein gefungen f)a6en

frei) gu guter nad^t ein liebelein alB gut§ münfc^

id^ barbet) 2)amit ba^ fie gebendti an m\<i) menn
id^ nit bet) jr bin. fo bi)üt bid^ ®ott im ^imelrepi^!

ölbe id^ far bol^in.

LXIX. @. £tmat)x.

1. ifll^tc^ fluff ii^etn J)ort ünb t)ör mein ftimm er»

Alll' flingen! mir liebt bor allen bingen ber

tüor allmec£)tig got barnac^ bein graber ^ floI|er Ie^6

abetic^§ meib!^ bein inigfeit bein lieb bie mit

mic^ tobten.

2. D ^er^eg lieb ttjilt bu el nic^t erfennen? fo offt

id) bid§ ^6r nennen fo freub fid) mein gmüt. bargu

fid^ ein figure alfe in ber felben nature alB ir gcmüt

ift geborn in meinem Planeten.

3. D |er|ig§* lieb la^ bir iia^ ge^cn ju f)er^en

ben jemmerli(^en fc^mer^en ben ii^ im ^er|en trag

allein tion beinetmegen! föie offt bin id^ gelegen in

einem träum al§ t)et id^ bic^ bmbfangen!

4. 2)0 id§ ermac^t maS mir mein freub üerfd^munben.

a<i) (5)ot ber jämerlit^en flunben feib ta^ midE) @ot

befdf)uff ^6) ttjeife nit bmb ben t)anbel mir liebt ^ jr

juc^t önb manbcl jr n)ei^ Onb gberb nad^ jr ftef)t mein

öerlangen.

1) gebencf HC. ^) flarer Bt, Ct. 3) ^ abe=

Iic^e§ toct)bc BC. *) ^erfeeS BC. ^) BC; Text
mit liebe.
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LXX. @. ^orfteruS.

1. QfSf) artner fnab^ bin gor fc^obab tüo fol iif

-J) m\6) {)infercn? ®\M^ fal id^ ^axt^ alfe manc^ers

narr ber ^offroei^ erft mu^ leren ^ 9?od^ fan \6)

nit^ ben rechten fit in tur^ nod^^ leng erfaren fein

na^t fein tag'" on alle gag »il m\ä) borinn nit fporen.

2. ®ann ber fein öil^ in fold^en fpil W mir nid^t

günftig njollen borumb ic^ mu^^ bep meiner bu^
ein f)eimli(^ garen fteKen ob id^ a\x6^ mo^t^ raa^ mir
bann boi^t-* in bifen jeug eriagen tozx milbbret fifd^^

bient mir ^u tifc^ fult mir mein letjb ünb fragen.

3. 2Bie lei^ i(i) bret^ fo balb mein retf) nod) hjil

\6) nit öergagen. ber t)inbert m\6)r ift fleinr benn id^

ünb fan bocE)'' fdinierer tragen. in tremer gunft^

önb Hebe brunft 'voll \6) xm6) \)Ci^ öermeffen^ fein

reb bmb fonft^ jo nein ift fünft mol gfd^mign ift nit

öergeffen.

LXXI.

1. il^Dr mercE mein flag^ ef)e id^ öerjag fent ^ilff

^} fd^on§ lieb ob allen! Sßerlangenl" pein^ ba§

f)er|e mein ^at fd^mer^Iic^ bber fallen StIIein ju

bir^ ftet mein begir önb mufe glidiwol bic^ meiben

ba§ bringt mir t)cimltrf) leiben.^ |er|tieb ha^ flog id^

bir barumb fiifff bu aud^ mir!

2. „©efeU bein mort^ ^^ab ic^ erf)ort önb gen mir

tieff gu ^er|en. i(^ fteü nodE) bir'" al§ bu na(^ mir

be§ trag id) gleidEien ^ fcfimer^en 3)arumb fteti ab^ ^er|-

liebfter fnab! fan id^ bie fac^ öerflügen glaub mir

fo miti id^g fügen ba§ id) in e^ren trab" ein fret)n">

mut mit bir f)ob."

3. 9}?id^ bringt baren" gut§ ic^ bir gan öon bir

miH id^ nit laffen ünb l^off barbep" bu tl^uft ba§ii

») manidö Cd. ^) lernen Ad, Bd, Cd. «) nad)

Bd, Cd. ^) BC; Text toafe mtd) boc&t. ") C, fehlt

im Text. «) ermeffen C. ') Verlangen Ad, Bd, Cd.
«) Text leben. ^) groffen C. i")

f^gt, bC. ») fehlt BC.
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auö) fret) foIc^§ gegen mir bermaffen. bann id) aß-

§c^t" bin ftet§ beret)t ju bienen bir in e|ren. f(f)on§

Heb tJ)u mi(^ genje^ren! ^er^Iieb ha§ bitt id) bid^~"

glaube fic^erlic^!

LXXII. (55. Dt^.

1. /||r<S jagt ein jeger toolgemut er jagt an§ frifd^en^ fret)en mut önter einr grünen linben. er

jagt berfelben tf)ierlein öit mit feinen jd)nellen hjinben.

2. @r jagt über ptvQ bnb tieffe tt)Ql onter bcr

ftauben überall fein ^ornlein tf)et er blafen. fein lieb

önter einr ftauben fa^ tf)et ouff ben jeger lofen.

3. (5r fpret)t fein mantel in ba§ gra^ bat fie ba§

fie äu jm niber fo^ mit loet)ffen arm^ ömbfangen:

„get)ab bid^ rool mein trofterin nod^ bir ftet mein üer^«

langen!"

4. §at ün§ ber ret)ff ^at bnS ber fd^ne ^at önS

erfrort ben grünen fie bie blumblein auff ber ^c^ben

n)o ^wtt) t)er|Iieb bet) einanber''^ fein bie ^tva) foH

niemanbt^ f(^et)ben.

5. (So ift fein jeger er l^at ein Ijunbt mein lieb foft

mid^ tüol f)unbert pfunbt mid^ önb aH mein gefellen.

iä) min önb mu| ein bulen f)an e§ foft red)t maS
e§ moHe!'*

6. geljne^ mein lieb gei)ab bid^ mol! mein fecfel ift

be^ goIbe§ öol be^^ gib mir nid^t§ mer miber. ha^

lieb unter ber ftauben fa^ fd^toing^ ba^in fein gefiber.

7. S)er t)n§ ha^ lieblein nem§ gefang ein freier

jdger ift er gnanb er ^at§ gar mol gefungen. gu 31.

ge^t er au| ünb ein e§ f)ot jm mol gelungen.

'D
LXXIII. @. f^orfteru§.

(griorner bienft ber fint gar öil ber id^ mid^

öntermunbcn f)an. (So mercE id^ rool bo§ mein

Str. 7 erscheint erst BC; beide Ansgaben bieten folgende
Varianten

:

') armen. ^) betjnanber. ^) man nit.

*) miMle. 5) ba§,. «) fc^toang.
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nit lull fan§ bod^ nit üntertüegen lan. fie nimmt i

mir ^in^ ^er^ mut önb fin trg geid^t^ fie midö bj

fi3 mein nit mV? ber^ bin id^ ben man alljeit Oer^

achten t^ut.

2. ^6) tüzt)^ ein traut ha§ ^etift fd^abab frencft mir

mein junge§ f)er^ fürföar rocr nit lüunber i(^ ttjürbe^

graU) bann ic^ all tioffnung ^u ix^' )^ab. fo fie ba^

nit' erfennen föill mein traurig^ f)er| in groffen

fd^merl trag forg'* e§ fet) mein" enbt§ ein gil.

3. ©efegcn bi(^ (Sott mein ret)ne§ n)et)b! Ia§ mic^

nit fcE)et)ben öon beinem^o Iet)b bu frendft mir ta^

junge ^er|e mein ünb marfift ha^ i(^ mufe ftet§ii

trairrig fein. SJJit beiner lieb bejroingft bu mic^ Ia§

miri- erfd^epnen bcr gnaben bcin bleib alläeit mein

id) lüill teinr anbren biener fein.

LXXmi. 3. SB. 33rant.

1. TlS^rep (aub auff einer linben'^ blüeni^ alfo mol.

A^ fie tf)et öil taufent fprünge (jr ^er^ mal
freuben öoQ'^ irf) gün^ bem met)blcn mol.

2. 2)a§ metiblein ba§ icf) me^ne ba§ ift I)übfd^ bnb

fein Jüenn ic^ ha^ felb anblirfe fic^ freut bo§ l^er^e

mein be§ et)gen lüiti i(^ fein.

3. (Sie l^at ein roten munbe^^ önb gme^ euglein flar

auc^ ein f($ne met)ffen le^be barju golbfarbel £)or

ha^ jirt fie alle fam.''

J
LXXV. @. Ct^mai)r.

S^ armer bo^ bin gau^ öerirrt mo fott xä)

mic^ ^inferen? 2I(^ Supite^^ fent i«tr bein ^ilff

1) ift Bb, Cb. 2) geigt Aa. ») fehlt Btd, Ctd.

*) ja ber BC s) ha§> id) toürb BC. «) bir BC.
') 2ßie lüDl fie§ ntc^t BC. «) e§ ift fein fc^er^ tc^ f6rd)t

e§ fet) nsw BC. ») meine BC. ") beim BC.
»1) fehlt BC. 12) mid) BC. i^) Nur im Text lauten.

1*) bie blüen Aab, Bab, Cab. ^^) fehlt in der Tenorstimme.
"') munb C. ") ba§ äteret fie fürtoar BC.
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t^u mic^ tüetfen ünb leren! ic^ Bin entjünb" mein

t)er^ ha§ Brtnt ha§> icf) nit tan entjc^Iaffen i ba§

fc^afft ba§ oller fc^onfle- finb jo »äffen ober Waffen.

2. (Sdgatü an bie flag bie icf) t)e^ für o $8enu§ burrf)

bein gute! ftil mir mein ^er^ in fur|er eQl ba§ e§

nit alfo toiik. x<i) bin befiafft^ mit liebet frafft mit

2tbam§ rip burdifc^ offen icf) jag ben tag bi^ an bie

nac^t bnb bin gan^ bnuerbroffen.

3. Safes Jupiter SSenul bein finbt! :^aft mic^ fo ^art

gefc^offen niietüol bangen oerbunben feint l^aft micf)

öngferbt getroffen. fpar mir önnb bir önb triff bie jeit

bur(^ beiner 9)Zutter e^ren Jüo ha§ gefcf)e fo njirt

mein fd^mer| in groffe freub fid^ feren.

4. ®§ ift auc^ nit berföunbert fi(^ ta§ iä) ein folc^e

lieb ^an gegen ben atter fc^önften ünbt nii^t* anberft

fiat ^'onig Sauib gtf)an olfe er ein meib bor jme faf)e

lüie fie bie füfe tt)et tüafct)en bon flunb n^art er in

lieb cn|ünbt ba§ fan icf) icol ermeffen.

5. 2)arburd^ mein f)er^ mirt baft betrübt monn ic^

bon jr mufe feren. feine auff erbt mir alfo liebt fie

fan mir freuben meren fie ift hk re(f)t^ bon n)e^be§

gefd^Ied^t bon gutem ftant-^ geboren. mid^ iirmen

fned^t"" fet) ni(^t berf(^med^t an jr ift nirf)t§ berloren.

6. Sein lafter ift an jren Iet)b bon füffen^ bife auff

bk fd^eiteln fie Ijat ein gang re(i)t tüie ein pfan?

jr euglein fan fie legten fie ^at ein gfang rec^t iuie

(ein) Serc^ ni(i)t we^tter tüiP ic^§ fd^repben. feine

auff erbt mir alfo liebt fie fan mir Iet)bt bertret)ben.

LXXVI.

1. IrtflSt^ äeigftu« micf)?- ic^ merd bnb fic^a ^ {^
^lAf nit ^ah ber gnaben bein. ®an| bnuerf^ult-^

1) bet) nac^t fan ic^ nit fc^Iaffen Ad, Bd, Cd. «) Aab,
Bab, Gab; Text ba§^ aüe§ fc^Dnftc«; ba§^ alter fd)6nfte§ Bt, Ct;

ba§ fc^afft alles ba§ fcö6nfte Ad, Bd, Cd. ^) Safe micf) BC.
*) BC; fehlt im Text. ^) flamm BC. «) bom fufe BC.
:) BC; Text m. «) setcl}ftu, setc^ft bu C. «) Ad,
Bb, Cd; fit) Bb, Cb; Text ft^e.

G. Porster, Liederbuch. \\
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'i)ab i^ gebult önb maä)t mir l^eimlid^ Qroffe ptin.

Tlit fteter fin~" betrad^ten bin tro i^ modtit feini bcr

biener bein. mit aller mad^t^ fotcE)^^ betraft ^er|-

liebfte^ meinh nod^ fan^ id^ bir nit feinbt fein.

2. SebencE bic^ ha'^^ öerla^ bein ^a^ gegn mir, \i6)

an bie treroe mein bie id^ gu bir- mit redEiter gir

ftettigflid^ f)ab önb bin ber bein. fo ferr bu milt- mein

fdf)6n[te§ bilb bie bienfte mein erfennen tt)un fo bin

id^ bein.- ad}* möd^t§ gefein bai bu merft mein!- no(^

fan iä) bir nit feinbt fein.

3. ^er bic^ nid^t bran- 6i§ sme^ffelS an tva^ iä)

bir fag bem ift alfo. glaub bu mir ha^-^ ban^ flaffer^

t)a| er tt)ut mir fatfdEier tücf fo oil. o falfd^er ne^b-

ic^ ^off ber 5cit bid^ an lügen gu finben in fur^er

frift!- bu bleibft önb bift bie liebfte mein.- nod^ fan

id^ bir nit feinb fein.

LXXVII. Saur. ßemitn.

1. i|t)1^^ fterbli(^ geit- mir freuben geit ba§ mirt

-j-jüv iä) no^ gar feiten fro 3um nemen frf)Io^-

be^ meinem ro^ id) armer fnecf)t raufd^ in ben ftro.

fet) f^at nod^ fru- ^ah id^ fein rm bem toilbt t{)u

id^ nad^ fteßen mit gfd^o^ onb pfeil- fpor id§ fein et)t

ob ic^ ein t)irf(^ mo^t^ fetten.

2. @en ^oI| id^ trab- mit meiner ^ah jum fd^irm

jum fol ftel id^ mid) ^in fein bfd^merben trag- ben

ganzen tag gu njorten auff guten gmin. tüiemol On-

fal- gan^ öil gu mal in net)b fid^ gen mir t)eben

^ebod^ ha§ gfi^ret)- oaft mand^erlet) ber ^irfdien t^ut

mir lieben.

3. 5ttt fpotttid^ rebt- üor äugen gef)t. ob id^ ftfion

nimer treff fein f)irfdE) njer fan für§ glü(f- ta§ iä)

öeräücfe mein gfd^o^ am badfen fo id^ birfe? brumb

1) Ad, Bdab, Cdab; fehlt im Text; bein biener fein Bt,

Ct. 2) jonic^g Btda, Ctda; folc^eg Bb, Cb. ^) ^erg

aaer liebfte Ad, Bd, Cd. •) mag Ad, Bd, Cd. ^) Text
ad&t. «) mbd)t BC. ') BC; Text üergucf.



— II], 77. 78. — 163

lafe ic!^ fein- bfd^ult ift nit mein önnb ttjarten mu§
auff beffer geit. Jieur ift bife jar"^ barinn mid^ sttor

ber önfal ftets am me^ften ret)tt."

4. „2)od^ SBepbmani tf)et)B^ f)ab beffern ftet)^ äie^en

önb tret)ben ein anbermal bnb nim be^ bic§- für««

fid^tigflid^ ein ha^ gefc^tcften fcf)u|en fi^ar! ber

bawer|man- toirbt fonft nit tan gar fpotlic^ öon bir

fagen: er njolt tt)o not- mer ^irfc^ gu tJ)ot mit einem

^3engel f(plagen."

5. S^et)^ nam fid^ an- j^n leg nic^t bran fprac^

„fer midE) nid^t an ettjer gefeng." boc^ toa^ fein trad^t-

bie ganzen nacEit: „mil^ ®ott, irf) ein§ ben fengern

breng." morgen^ gen malt- er e^Iet balbt e§ mart
ein fud^^ be^emmet2 ben ^at mit fpot- bie fingrifd^

rot in einem :pfeffer gefd^Iemmet.

LXXVIII. (55. ^orfteru§.

1. if|S)n gote§ gnab- mart in ben tob Submig^ :p^al|graff ergeben Sluff fontag f)ie- gnanb»
Dculi ta§ merrfent öleiffig eben S5on ß^rift geburt-

bie jal berurt taufent önb aud^ funff ^unbert'*

öiertjig öier& jar.- irf) fag für mar gro^ flog man fid^

öermunbert.

2. Se§) 9t@S92 ift mar- brepffig a^t fec^§6 jar

^at er ha§ lanbt regieret in fi^irm ünb fd^ul"' bor

oHem tru| fein öntert^on au^gfüret (Sbel bnb fnec^t-

ha§i arm gfdE)IedE)t t)on Söibmen önnb' SBaifen in

grid^t önb rec^t- aüjetit öerfedEit mit friben önb mit

reifen.

3. Sl>in bing t^et gmatirn- ^(S9t(S;3D® S9? ^"^W^
ber loblid^ gnrft geboren mo jroitrad^t mart- leib

gut nit fpart barburi^ offt I)et öerforen manc^

groffer §err- lanb teut önb et)r önfc^ulbig§ blut öer»»

1) BC; Text SSeljIbman. ") ^q. xext Benennet,
ä) Aa, BC; Text gnab. *) taufenb fünff^^unbert jar Ba,
Ca. 5) üier önb öier^ig Aa. ^) fecb§ fehlt BC.
') önb auc^ BC.

11*
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goffen foI(^§ üorfami er.^ aä) @ott önb §err tüolft

jnl genieffcn laffen!

4. So ic^ mein ben- ®(£8 §(£^SS®(591 9tD9J?S-

ß$589i5SS9?@5; tüor" in niandien jar fein nam nit

!uint in berge^. n^g er f)at tljon"" Seutfc^ nation

tüirt über long gefpnret Reifer ünb§ reiii)^ bie durfte«

gleid^ f)at er fürirar gejicret.

5. ®iett)el5l nun (Sott" jn gfobert t)at au| jergencf-

lic^em leben jo wünfrfien mir"' aufe t)er| begir ber

^err IüdI jm aud^ geben burd) feine güt^ ewigen fribt

barnac^ in fte^ tt)ct bürften. fagen mit ain^ in

ganzer gmein: gnab ©ott bem frummen gürften!

(!

LXXIX. 2. @.

Cent bringt pcin bem i)er^en mein.

(s. oben I, 92)

LXXX.2

1. ip9iifc^ auff in gottesi namen bu nserbe Seutfd^e^ notion! gürnjar jr folt eu(^ frf)cmen baö

jr crar gut^ lob laft bntergon ®aS jr lang I)abt be-

l)alten in e^rn önb ritterfdiofft olfo gfc^ad^ ben alten

ber lieb Öiot fol fein tralten bg öerle^^ ön§ fein

gütliche !rafft!

2. ^e^fer Uatl au^ i^ifpanicn ein eblcr gürft au^

Dfterret)c^ @r ift bon Sei^ferlid^en ftamme wo finb

man fein§ gletic^? ^n äüditen önb in ef)ren ift er

gan^ mol erfant barnac§ tl)ut er fitf) t'eren raenn

er ba§ re^ct) foH mel)ren trnb aHer dürften (anbt.

3. SBac^ auff bu t)et)Iig§ 3f{6mifc^ $Ret)d)e menn e»

ift an ber getitl jr Surften äff ge{ei)d)e ruft euc^ gu

bifem ftret)t! menn jr tt)et au^eriüelen ein ^'et)fertic^e§

1) BC; Text berfam. ^) Als Komponistenname
3. 25. Srant Ctdb. ») fehlt Bt, Ct.
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blut barumb fo tf)ut euc^ gfellen t^ut eud^ äufamen

ftellen e§ roirt eud) alB fomnten gu gut.

4. ©arumb fo fet)t getuartiet t3nb fe^t ein§ guten

mut§. (£r fe^ re^d^ ober arme ba§ er fein öatter««

lanb be{)üt bor ben ^ürfifc^en f)unben. fie füren ein

groffen brad^t be§ gteid^en i)a6 id) ni(f)t funben reb

id^ 5U bifen ftunben feiner el)r nemen fie ad)t.

5. (5ifcE)id^t e§ ni(f)t gor balbe inn einer !ur|en getit

fo beforg i(^§ mit geioatte e§ merb ein groffer

ftret)t oon Söelfc^en önnb bon Seutfd^en in ganzer

3;eutfdE)en Station. ^d) reb ba§ önuer£)oIen baran fott

niemonb^ fc^molen e§ mag nit anberft ergan.

6. 2>arbet) ic^i mitl laffen blexjben ie|unb inn bifer

5eit. mic^ Oerbreuft m\)tkx ju fd^reiben el möd^t fi(^

einreiffen gu n^eit. ®en öerftenbigen ift§ gefagt ben

anbern frag id^ nid^t§ nac^. menn einer mirt oergaget

ber anber gar öerjaget bem Seutfi^en lanb fom:pt§

5U fd^madt).

©ebrudt ju S'Jürmberg, burd^

Qo^ann öom berg, ünnb

SSIric^ 9?ember

M.D.XLIX.t

1) fehlt im Altas ABC. Register und Nachwort fehlen

Atda. Nachwort fehlt durchaus B und C und die Register
stehen am Anfang.

[Es folgt hier:

Register der Lieder des dritten Teyls.]



2ln aUe ©inger, btib lieb-

t)af)er ber eblen SJZufic.

/TSteuntlid^er lieber Singer, nad^ bem wir gegen^

1j tüertige 3:eutfd^e ßieblein, bir ju lieb, bur^
'"'^^

ben trucE t)aben laffen au^gefin, Sft önfer bit,

luößeft foId^S öon ön§ befd^e{)en, im beften ouffnemen, önb

fotc^e Siebtein jum fingen, önb auff ben ^i^ftrumenten (ju

Weld^en jie benn au^erlejen, önb erföunfd^t, wie bu fot^ä

erfaren wirft) brauchen, wo wir al^ benn foIc|§ erfaren,

wollen wir auc^ für^Iic!^ ben ©^oral burd^ ba§ gan^

jar, be§ wet)tberümbten ©oniponiften bnb |)errn, §einrici

Sfaac§, ber fd^on berfertiget, bnb auff§ ^etiffigeft emen-

biret, bnb iva^ wer baju, bir burc^ ben trucf mitteilen,

bnb fd^enden. ©eben gu Dfiürmberg, nac^ (E^rifti bnfer§

Ferren, bnb allein @eIigmadE)er§ geburt, an ©. ;5acDb§

tag. Stnno 1549.

®. gorfteru§.
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Dem €rbarn tJiili ^ctjtbaru

©te^^ono 3ierIero, S^urfürftlid^en gu

§et)beI6erg ©ecretario, meinem gunftigen |)crren önnb freunbt.

/|yrt-(5in lüiHig bienft, önb freunbtlid^en gru§ all-

^^jjll 3C^5t äuuor günfttger |)crr «Secretari. 5II§ id^

öerfc^iener jar meiner gefd^cfften falben gu

5Imberg geftiefen, ^at mir ber (£. önb $8. ^ict^rid^ (3d^mar|,

ünfer guter gonner, etlirf) Seutfdie ßieblein (jum tt)eil j^m

p lieb üon eud^, gum t^eil üon bem @. önb (Srn. 3. SS.

S5. önb öon anbren gefc^et) äugcftellet, mit bem anJ)ang,

S)iemeil ic^ jonften Siebtein in trucf p geben im für^aben,

bal id) jolc^e Sieblein, fo ferr fie büglic^, andt laffe mit-

lauffen. ©iemel^t fie licblid^ dnb fci^tec^t, i)ab irf) für

billi(^ gead)t, ba§ fie aud^ in ben trud ben anbern glei(^

gebrad^t, bodE) nid^t wie bi^t)er in üilen gefengen gefd^e^en,

onnb nod^ tegtid^ geft^id^t, burd^ einanber gemif(^t mürben,

S)arumb irf) fie alfo in jmen teil (ein mit dier, ben

anbern mit fünff ftimmen) üerorbnet, önb getf)eilt l^ab,

5)amit aber önfer alte i)ergebrad^te funbfd^afft önb gefeilt

fd^afft, 5(1^ mir gu ^e^belberg be^ einanber geioonet,

önb mit bem (£. önb (£rn. S. 95. $8. önb auc^ Tl. e.

DtfimaQr, önb anberen SJJuficiS lange jeit ^er gehabt,

befter öefter önb lenger blibe, f)ob id^ eud^ gegenmertigen

öterten t^et)I motten bebiciren, önb §ufd^ret)ben, mit bit,

bomit auff bi^ mal öcrgut ju nemen. 93nb biemeil mir

bt^^er mit Seutfdfien ßieblein ben gemeinen ©ingern, önb

gemeiner gefelfd^afft gnug gebienet, motten mir ein mat

aufe bem fdE)tafftruncE in bie ^ird^en gei)en, önb mit ber

jetit tiernad^ ein fd^onen tt)et)I get)ftlic^er ßieblein (meli^e

toie jr gut miffen traget, mir öor öilen javen p ^e^bel«»
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berg mit etnanber angefangen, ünnb bi^f)er, ttnb nod^ ju^

fammen tragen) in trucf gelten laffen, ®amit ber Jlird^en

auc^ gebienct, ünb bie 3J?ufica aufe bem fi^Iafftrund n)iber

in bie ^ird^cn an jfir red)t gebürenb ort, barin fie axi"

fcncEüc^ geföefen, gcfürct, ön baburd) ber aUmci^tigc @ott

gelobt, önb geprct)fct ttJÜrbe, SDemnac^ bann an eud^ mein

flc^ffig freunblic^ bitt, in jold^en Sieblein äufe^en, h)ie |r

angefangen, fortäuforen, onnb juuer^arren, ©or^u benn

gleidticrgeftaÜ ber ©. önb ©rn. 3- S?- S3. fiel) aud^ ju

brau(^en laffen, freuntlic^ bnb ioitlig erbotten, bnb bereit

im merd ift, ®amit alle jetit (£. SB.

S)atum 9?ürnberg ®. gorfter ®.
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I. Jodocus üöm Sörant.

1

.

ni ßf) J)er|ig§ fier^ 'r mit groffem fd^mer^ icf)

J\ Iet)ber manche ftunb öertreib. 9?eft fenltd^ flog-'

iä) ^eimli(^ trag burd) bid^ bu tüunberfc^6ne§ löeib

Sorumb f)cr|Iieb~^ mt(^ nit betrüb ftc^ an ha§ id) fo

eHenb bin fcfifcufe auf bcin i)ixi§^ ünbi erfenn mein

fc|mer^ benn id^ für bid^ nit iiebcr§ groin.

2. @o bitt ic^ bi(^^ gar I)er|igflicö ba§ bu mein

bit erf)6reft fc^ier Sl^uft bu ba§ nid)t^ mein t)er^ ha§

bricht bor Iel)b onb fonberüd^er begir. ^enn ic^ begir^

auff erb nic^t me{)r benn ba§ id) fe(^ bein werbe geftatt

<Bo geb ii^ bir-^ mein ^öc^fte gier freuntlid^ mein§

Iierjen gan^ gwalt.

3. |)er^Iiebfte ^xam^ mir ba§ öertratt) benn ic^ bein

nimmer bergiff. ^ein ätoepffel ^ah^ luaS id^ bir jag

ba§ bift bu alle jct^t gtrert önb gcnji^. onb fer bi(^

nidjt an§ floffer^ reb ®a§ bitt id) bic^ f)er| ^o^fter

l^ort! mein jungeS f)er^"" ba§ ftirbt bor fc^mer^

barumb mein f^a^ bencf an bie n)ort.

n. 3. 23. S.

1. 'T)!! troft erföelt^ lieblich gefielt in freub ber

/-3 ollerliebften mein ^ein merbe güt^ \)at mein

gemüt in munig!Hd)en§ - trofte§ fd^cin (£rt)elt mit

fc^aU" für bir für oK.^ au^ermelte frud^t bein

liebe juc^t erfreu)* midE) fd)ier! l^ilff gtürf mit freuben

mir 5u bir!

2. Qn lieb er^ebt^ freunblid^en f(f)luebt mein ^er|

gen bir gu aller ftunbt. ®ein lieblid^ gfialt- f)at mit

genjalt entjünbet mi(^ bnnb fel^r berrounb ! %\)n f)i(ff

e

f(^eQn^ bem t)er|en mein nimm auff bie großen trefö

on oHe rem mit fteter gir. l)ilff glüd mit freuben

nim äu bir!

3. gür att bi§ melt^ bmb miber gelt SSil id^ bir

toefen bntertJian 2JJit färben bre^^ gutragen fre^ in

1) fehlt dab. *) lüuntgflid^cn a. ^) ju bir ic§

fall dab. *) erfreut d; freut b.
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beinern bienft nuff aller Bon in geel braun blaub^

grofs freub icf) i)a6. j5)tt)et)I ic^ auff bifer erb bu

bift feinr luerb önb liebeft mir. !)iiff glüd mit freubcn

mir äu bir.

ni. Sub. ©enffel.i

1. iljt^tn fprid^t^ mj @ot gufommen fügt men^
2Jtl "oü^ benügt-^ ber iiah Dil gnob im gtücfe§

rat auff ftctigen ti)ut mit e^r önb gut @ot bf)elt

jn t)ie önb bort in {)ut.

2. 3flid)t i(^ mid^ nur t)e^unb borein ba§ id^ mog
fein jm bancfbar {)ie öorau^ omb bie er mir

befdiert wdl er mii^ gnjert bot eben bo§ n)o§ icf) beger.

3. 2111 mein gemüt id^ §u jr fe| f)off fie erge^

SJJic^ be§ önb me{)r. \v gurfit önb et)r f)at mic^

benjegt bo§ jr mein t)er| gro§ Hebe tregt.

IUI. ßub. ©enffel.*

1. 1[|1@»^ ^ifei^ seit"" fein fa(^ in bmeit t)e^ rid^t

li^' bem Wirt bie weit ju gfd^minb. 2Ber fpi^ig

ifi^ ouff^ Einberuft fein montel ^engt noc^ ^eben winb

2ßer t)eberman gu gfatten tan t)e| reben njol

ber fclbig fol önb muB t)infur; 9}Jit fd^tec^t önb

gred^tß nur tjinber tt)ür.

2. S)ie einfalt |ot^ ^e| nimmer ftat. roer ftc^ nit

runb ömbferen fon ©rfennet balb^ tt)a§ bfart intjolt

önnb fombt mit gfd)tt)inben griff ouff bon 2)e§

arf)t man ni(^t e§ f(^Iag bona groicfit auff onbcr ort

öerter bie tüort tt)o Ijin man lüotl ift htt) ber

ttielt ein guter gfeH.

3. <Bud) berg önb tfjol^ fo ift önfot ouff meinem

te^I mit öngeiöin Tlad)t öntreiü öit^ öerberbt gut fpit

nod^ feiner ort öerfert ben fin ^n onber meg

borumb ic^ leg all foc^ äurucE inn Windel f(^mudf

mi(^ armen goud^ löog onbern liebt ta§ gfelt mir oud^.

1) db, t 2. <B. ^) toem db. ^) begnügt a.

*) db, t Q. i&. 5) and) d. «) nit fdöletd&t önb friec^t d.
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V. Subouicu» ©enffel.'

1. i[)(£rtcE)t-' burc^ 9ficJ)t^ ligt gnug am tag ha^ seit

ä) nit mog erlebten nier folic^ gefefir^

hnxö) alle ftenb ba§ nienmnb t)e| fic^ felbcr fenb.

2. (So ring^ all btng^ tüürb f)oc!^ er£)ebt öor uner-

lebt Set) allen h)o§ baroii^ folgt ba§> man nun

öeracfit fo gleirf) jum bofen ipürb brad)t.

3. ®ie getit^ ba§ ge^t" ficf)t man an bem etnr letjd^t

obnem 2öo e§ f)tn n^ill beforg ba§ \pil wol

(e)nbern fid^ bo§ ober bal mü unter fic^.

VI. Ludo. Senffei.

1. 5[^3cE) ntetben gtoingt-' burd^bringt fd^mer^tid^ all

X^ mein gblut. äRein t)er| ba§ ringt" ünb bringt

mir lel^b onb gro^ öngmüt SDaä ic^ nod^ beiner

gut in jenen tob Onb müt.

2. S3i( me^r ber laft^" on raft burd^ fünft nit ringer

fein @o fürd^t ic^ faft~^ bu f)aft f)er| lieb mid^ gar

in ^et)n oerlan. id^ bin bod^ bein emig fonft nie^

manb mein.

3. Xt)u nid^t bein 3U(^t" in findet bauon mir merben

fd£)ted^t S)u ret)ne frud^t!"^ mein fud^t noc^ mol ju

freuben bred^t in Hebe beinen fnec^t bir bleib am
enb gerecht.

VII. 2uh. Senffei.'

1. M[|@il id^ 9t:o| gunft trag gu ber hinft ber

•Wf ©ingereQ mag idf) mol fret) fie loben ^od^.

mie mol ic^ boc^ felb§ nit oernimm bie menigft

ftimm3 noc^ liebt mir fe^r bie felbig Iet)r gu

aller frift meil fie fo fre^ t)nb fünftreid^ ift.

2. (g§ ift am tag borff feiner [rag gut compofi^

gebt aud^5 üil m^ 2Burb nid^t ömb fonft ein

jtnrei)c^ fünft biKid^ genanb toer mit ber l^anb

1) db, t ß. @. •>) gefar dba. ») db, t 2. @.
') dab, t ftnn.

s) Text aud)t.
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SSil ntelobet) artig önb frctj jufammen ftimbt be^»

ntand^en offt gro^ luunber nimbt.

3. 3)arumb ic^ pre^B billic^er raepl ein ijeben

man ber bie fünft fan Sarburd^ ba§ l^er^ ba§
Iet)bet fd^merl le^c^t mutig tüirbt fef)r iubiliert

©t(^ frolic^ mad^t fein forg betrad^t hJÜrb nid)t

betrübt m man bie 5mU(SSe teglid) übt.

VIII. Sab. eenffel.i

1. 513c melt ift toll^ ber üntrelü öot. ber öil mit
aJ jr gu fcf)icfen Ijot ^er trattjen fol" befinn fid^

tt)oI ba» er cö tf)u an red)ter ftat ^enn öil öer-

jprüd^ gciüinnen rüc^.2 barnmb tug auff ber melte

iauff3 bie j(i)tüinbe fadf) mad)t tretü fo frfimac^

ba§ fie nit fan benn le^ber t)e^ auff ftelfeen gan.

2. S)cr ni(f)t gebencf^ bae er on rencf ber öertraU)

melt önb brinnen rein 2:rciü burc^ öil renrf"' geminnet

frend mit biegen foft oft au§ önb ein 2llfe ^e^

gefd^id^t öil mand^er f|3rüd) inn ^er^ mit munb
an anber grunb fonft in jm ftedt ben er erft medEt

gu feiner ge^t barumb bie trcm auff ftel^en legb.

3. 2)er meltc ranb- burd) aUe lanb mit contrafett

gemenget ift SSntretoer ftanb^ f)at ober^anb bur^
gefef)rligfeit önb t)inbcr lift. 211b man ^e| merrft

öHtrem fidE) fterdt treiö luirt gefd^ac^t gu früppel

gmad^t önnb ganfe öernic^t benn man fie fict)t

an l^ilffe fd^arpff barumb fie mol ber ftel^en barff.

IX.

1. l|V]3t§ fel^am ift"^ man ou^ erlift etlro öon
*Al' munber§ mcgen SDarumb mil ic^'^ fo munber«-

lid^ ber lieben bulfc^afft pflegen. 9JJir liebt ein met)b^

molgeftalt öon le^b jr I)aubt ift t)übf(^ gefdimoKen

mie ein lefc^^orn" jr na^ ift geformt ^ barin ha f^at

fie motten. i(^ fa^e fein ^übfd^er trotten.

1) db, t ß. @. 2) 5röc6 db. s) toelt trug b.

*) db, t gfrom.
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2. @in engen munb- h)ie§ nad^barn f|unb ^at ünb

ift jc^neettjepB S" e<^en j^r leff^en rot~" al^ npern fie

tobt jr gelbe genlein bledfen önnb ha§ maul-' tok ein

l^offgQuI ber f)ober t^ut jr fra(^en. 2Im ^al^ ^at§

gf(i)o§^ fein fürbiä gro^ ba fei) ein |ofIid^ fachen

öon reben önb öon lod^en!

3. ©in äotig§ J)Qr^ jr euglein flar bie brünnen aufe

ben run^Ien mit glefd^te fot-^ Sf)r ttjüft f)oI gteid)

tt)ie ein Düffel :pu|en ^r f(f)Iottern btoang^ ünnb nolt

l^übfd^ im gang lang butten n^ol gefc^affen ^v borf-

lirf) berb^ fein Iac^en§ werb manb mid^ ein§ alten

offen. an jr ift nic^t» gu ftraffen.

X. Georg Peschin.i

1. /jflSucE f)offnung gib 2 ftunb lüeit önb geit \)a§

Vü/ id^ mag frolitf) felien an (Sin fraut ba§ mic^

I)at gan^ erfreut ^er| mut ünb fin önb toa^ id) ^on!

SBenn i(^ fein rt)u fet) fpat nocE) fru fürwor

nit i)ah. fd^6n§ fraut^ mid^ lab önb tt)u mein nit

öergeffen

!

2. ©d^aJü boc^ an mein fenlic^s t)er^ menn e§ bir

gan^ mit tremen ift. in allem bem l^ermiber mer^

münfd^ ic£( bir gut§ on argen lift 2)eBgIet)d^ öerjeii^

mid^ ni(^t ünnb fd^eud^ gib mir bie gab fc^6n§

Soniglab! önb t^u mein ni(^t öergeffen.

3. ©u liebft mir in ^od^er ad^t öil me^r benn id^

erfd^re^ben fan. id^ gib mid^ bir mit ganzer mad^t

®aran foltu fein gmetiffel |an menn id^ mit fle^^

trag geel ^raun met)§ rot al§ idi ge^g. bid^ gu mir

netig ünb tt)u mein nidit üergeffen!

XI. @. f^orfter.«

2ln fagt üon gfelfc^aft mec^tig üil üertreulid[)

gfelt mir§ aud^, ^0 man barin ^ (lelt ma^

») d, t G. Pesch. ») gibt d, geb b. ») Heb d.

') 3- 33. 23. d. s) mir a. «) db, t benn.
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önb aud) ji! fo ift§i ein guter brauc^. @te mad^t-^

trenn ntani gar tt)oI Utxaä^t bcfc^tuerte gmüt2 geringe

bnb lüer mit flei^ barauff ^at ad)t fo ift ein nü^»»

lid^ binge.

2. ®er gfclf^afft ber finb man tüol aucf) bie tog

önb na(^t [inb öol lüer jolc^eä t^ut ber ift ein gaud^.

5tnbre fur^mer)! man fol fingen önb fpringen önb
I)Dffiern üben beim füten trnnd. mer ha§ tt)ut au§
^er|en$j bcgirn ert)elt jm^ I)er^ lang jung.

.^. 9?0(^ ein§ bunrft mid^ fct) auff ber ban ber gfet="

fc^offt iDot anficht ein el)rli^ frommeg metjb bem man.
2Bo fiet)§ öergleidien beljb fol^g gfelt mir ober

bmaffen mol mel(^§ mein ber^ auc^ begert bie man
benn bleiben laffen foH bamit man bjeit öergeret,

XII. Caspar Othmayr.

J(Jf) fc^ell mein f)orn in jammerS t^on mein

freub ift mir berf(^ir)unben 5ßnb ^ah getagt

on abelon eä laufft nocft ttor ben fiunben ©in eblc§

gmilb^ in bifem gfilb al^ ic^§ i)ah^ aufeerforen. d^
fc^euc^t ab mir^ al^ id^ e§ fpür mein jagen ift

t)erIoren.

(für Str. 2—3 s. oben III, 9)

XIII. 3. S. 58.

1. ijlOn gfef)r(igfeit~-' t)nb l^er^cn leib mei^ mand^er

V tie^-* äu fagcn ^n ß(iriftentt)umb-^^ faft t)mb

t)nb bmb I)6rt man bod) nidjtä benn flagen. 5ßom

t)ödf)ften6 ftonb'" nit bnbefanb merdE bi^ gum ftienigften

eben ift Iieud^Iere^." on fDrcf)t önb feiern ' fdE)ier ^eber'=

man tf)ut leben.

2. |)afelnu^ treugt" mie t)e| mic^)^ leugt ber falfdfie

fu^ ift gar gmepe. ^ein trew^ fein glaub nur

M ift db. 2) gemute b. 3) ^et da. *) Dil

XIII d. 5) Nur im Text: 3n Gljriften t^iin. «) "^o^cm
XXXIII d. ^) retü XXXIII ta; trete d; e^r b. «) and)
XXXIII t.
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mörb bnb roub borju ha§ nic!^t ottein ge^t ^e^

im fd^roand^ wol hnxä) bie bancE barm^er^igfet)t i[t

gftorben ©erfialben bonn^" finb tüetjb bnb mann im

ettenb bil üerborben.

3. ^acf) brunn bnb flu^^ ja gro^e gu§ ber armen

ttjein tüirbt machen. ?^ür @ott bem iperrn-" ha§ bie

[et)nb roern bei jetben gar nic^t kd^en Sim Süngflen

gritfit^ bi§ t)e^unb nic^t p f)er|en motten nemen

Söerben al^ benn-' fürm armen mann bnb (Sott fid^

muffen fc^emen.

IC

Xnil. 3. 33. 58.

l^ @ot idE) mu§ bergagen nad^ bem ba ift

beriaget ber HeBfte |)erre mein! böfe leut

fian jn berfüret mein t)er^ baburc^i gerüret barumb

muB id^ gan| ettenb fein.

2. 3« ®ott £)ob id^ mein tramen ouff ben id^ ftet§

tf)u bamen bnglM berfere fid^ ©er ^onig fein jorn

menbe bnb jn gu lanb Ia§ lenben bnb mi(^ bebencEen

gnebigflid^.

3. Tliä) nic^t loffcn entgelten auä) mein |)errtt nid^t

tobten ben jungen munberman ®en bofen gugemeffen

bie mein |)errn bergeffen bnb mi(^ laffen in bngtürf ftan.

4. S)o§ fpit ift angefangen ha§ tü'ii mir merben

lange in ettenb mu| id^ fein. Sanb ;Beut finb ein«»

genommen bnb bo^Iii^ barumb fommen bir flog id^l

lieber ®ott attein!

5. Wan fenb in atten ßanben §err ©afpar Pfluge!

namen barju fein e^rlii^ gemüt 2Bie er in ha^ fpit

ift fommen fein ßanb barumb eingnommen alfo

fd^enblid^ warb er berfürt.

6. ^e^fer bnb ©onig ergürnet ber fcEiuIb bk jme

berfürt ®ott geb bem Sfe^fer ein barmit ber gorn

gftittet ber ^önig barju bermitte meim |)errn geb

Wiber fein gut.

^) barburdö mein l|er^ dab.

G. Förster, Liederbuch. 1

2
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7. ^a§ Sieb ba§ f)at ein enbe ®ott tüoll mein

Jammer menben nirf)t lenger in eUenb fein! ®ot fielff

meim ^errn ju lanbe bf)ut ün^ üor ollen fc^anben

ju bem id^ qÖ mein Hoffnung ^ab.

D-

XV. 3. Sß. S3.

|Dn beinetn^iHen bin ic^ ^ie ^er| lieb öernimm

mein inort! 5{(I mein fioffnung fe^ iä) p bir

barau^i tre^b ic^ fein fpot. Sa^ mid^ ber trem

gcnieffen bein fteter bicnr lüil id^ jein t^u mir bein

I)er| auffc^Iieffcn fd^Ieu^ mirf) J)er| lieb barein!

il

XVI. a SB. S3.

Un jd^ür^ bid^ gretlin fd^ür^ bid^

(s. oben III, 66.)

XVn. 3. 33. S3.

'© n)oIt gut Sager jagen jagen öor Qenem

f)D\^ begegnet jm auff ber ^eibn ein meib=

lein bg toar ftoI| ^n jd^önem tt)eiffen Üeiben ein

fd^one ©rajerin.

(E*

XVIII. Jo. Kilianus.2

1. '^ ß§ lieb i(f) mu^ bic^ laffen! ein ge^t gro^

--A- jd^mer^en fafjen meil id) öon bir muß fein.

tüie fonbt mir§ bbler gfallen bog id^ bie liebft ob

allen folt met)ben fo n^et^t bon bem 9^ein?

2. ^ie treU) id^ offt bebende mein i)er| inn traiüren

fencEe SBenn id^ eg n)oI betreibt mid^ freub fonft

nid^tS auff erben menn fie mir nur folt werben

mein ^er§ öergieng fein onmut.

3. ©(^mar| euglein mid^ erfretüen menn id^ fie fid^

be^ Seiten SDod^ alte lieb roft nid^t \)a§> troft mid^

in meim ^er|en fie bendEe auc^ mein im l^er^en mie

benn öon mir befd^id^t aU tritt.

barumb b. ^) e^ilianuS db.
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XIX. ©tepl^anuS 3Wetu§.

/jjjSgt tüünfcf) i<i) hix-^ an^ ^er|en gir ' meinW freuntlic^ ^xn^^ a^ liebe t^u§^ bebenden!

©e^ mir fein 2 giU^ f)eimli(^ önb ftitt bet) bir gu fein"

mic| augenfc^ein" tf)ut !rencfen. Dh i<^ gleid^ birf)" offt

an fidE)3- ^nb barff bir nit gn jprec^en^ (So ge| önb

flel^" id) benn mit tue^^ mein §er^ moc^t mir gubrec^en.

(Str. 2-3 stimmen genau mit I, 128, 2—3).

XX. 3. 35. 23.

I. 5lSe lüett (ebt fc^on" föer gleid^ tvil t^on ber

Ä^ barff baf)in nit etilen 9J?an fagt jm balb"

„lüiü werben alt mu^^ mit ben tüolffen i)euten. 2)en

mantel gfc^toinb^^ l^encft na(f) bem föinb benn niirft bu

ein man bon e^ren brauch all b6§ ftücf" forn önb

gurüd niemanb t{)ut bir§ öerferen."

2.' S)ie melt ift runb^ burc^ jren munb t^ut fie aU

f(uc£) erbrachten 2öer ha§ nid)t fan^" ift fein ^rieg^man

auff jn ift ni^t ju arf)ten 'äi^ le^ber gmein^ bie

finblein ficin fo auff ber gaffen lauffen SSerfc^lDeren

gro^^ „@o| marter" blo^ bamit er t)n§ tt)et fouffen.

3. ®ie tt}ett lebt fretj" für fauffere^ gftab man ^e|

in ben lanben $ßor gciten tüa§^ ftein gro| tjnb ba§

bet) ®f)riften fünb onb fct)anbe 9Jun gilt e§ gleic^"' ta

ift fein fd^eud^ e§ tet)b am tag gar offen ®a§ ß^rift

onb Qub" "^^^^ tüudiers blut ein f)ct)vat i)aben troffen.

4. S)ie melt lool lebt" in freuben ftrebt mit fauffen

önb mit braffen Send ni(^t barinn" ber armen finb

bie lauffen auff ber gaffen @d)reien auf; not" „ad)

t)ilff mit brob t^u mir ein ftüdlein ret)(i)en!" ßian

flopff gar batb" ha^^ fenfter fc^alb f)ie t^ut fein f)e^tig

äet)(i)en.

5. 2)ie melt ift brau^^^ lebt in bem fau§ in e^e«-

brud^ bnb in fi^anben 53ö§ pollicet)" önb bübere^

grunb d. ^) ein db. ^) \a6) d; anfi^e b.

*) gufd^re^en d. ^) muft d.

12*
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tourb el^r in oHen tanben. (Sed^t all red^t ^vr ol6§ lang

guti tf)ue! ber greinet t)e mti)X ttjorbcn @§ \ä)xtx)t

ta^ blut"' ba§ ß[;ri]"tuä reut| foll fonimen auff bie erben.

XXI. 3. 25. 25.

1. Qi®^ wart ber ^dt^ bie mid^ erfreut önb loff^ mir fol gelingen SBet)^ i fein bnfal^ ^e| fein
-

äuntal ber mir moc^t^ fd)aben bringen SBenn^ iä)

auff erb"' nit mef)r begert ha§ mir fot^ miberfaren

benn gfunbe tag'" bie (S)ot öermag^ in !ein njeg mit

mic^" fparen.

2. ^ä) mort ber getit^ fo blümlein ge^t bie freuet

mic^ öon fjertien S3nb t)off gut glücf"" merb mir gurücE

meg nemen allen fc^merl^en ®a§ iä) fort an" mein

bnterttion mit ef)ren mog erhalten 2Bie benn aucf)

fitt" ift ünfer bitt bo§ tobU ®ott elüig malten!

3. ^d) mart ber ge^t" bie übel§ met)b bnb rechtem

tljut nad^ftreben. 5ßert)Dff mil§ @ott" burd^ fein gebott

möll id) auff erben leben SiB gu bem enb" ba§

er mid^ fenb öom jammert^at in freuben. (Staub

bie önb bort" bon feinem mort folt mic| fein menfd^

nid^t fd^e^ben.

XXn. 3. 25. 33.

1. 3|>U linberft mir haS: f)er^e mein t)oIbfeIig fein

A^ biftu geftatt ob allen. @o ic^ Ut) bir nit

mag gefein te^b id^ groB ^ein. für aH tl)ut mir

gefallen S)ein mei§ ünb berb barumb auf erb

f)an id^ mir fürgenommen bid) bann bein geleit^ idEi

ninbert fic^.

2. |)offnung f)ab id^ in fur^er ftunbt bein roten

munb freunbtlid^en anfelien Ser mir mein l^er^ fe^r

l)at üermunb bife auff ben grunb mag iä) in j^r

ba§ oergted^en. 9en|Iid§ fürmar aH freub i^ fpar

1) ®a§ d; SSort b. ^) fet) d. ») noc^ d; m6(§t

mir b. *) S)enn a. ^) folt dab. *) öermög a.

') mx<i) teil db.
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Stllein ju bir mein ^od^fler f(^Q|. mittuet)! mir beinen

jüffen fäittial!

3. TlmQttiö) üergici^t bir guc^t önb ef)r billid^ aud^

ger id) bir bie nid^t ju minbern, 9Ba§ bir mi^felt

I)et)B mic^ önb Ict)r föil icf) fein ber foIc§§

n)inigfli(^ tüill f)inbern bnnb blet)ben f(ug mit allem

fug SBillig gutJiun ma§ bir gefeit barumb ic^ bid)

^an aufierföelt.

XXIII. 3. 58. 93.

VlilSr Iet)b gebult önb I)at fein fc^utb

(s. oben III, 49)

XXIIII. 3. 25. 23.

1. ^§u gteid^ ein t)eber toa§ er n)il fo wart irf)

xiy meiner fc!§an§ önb fpil bie mir ba§ glücf

^at geben. 9te(f)t trem önb miP mit oHern f(ei^ fag

id^ ©Ott immer lob önb greife aH meil iä) f)ah ba§

leben. 5)urd^ fein genob^ önb tretücn rat^ i)at mir

bie fd^an^ gefallen borumb i)ah ic^"" ergeben mid^

®ot önb einer öor allen.

2. gürcf)t ni(^t ba^ ön§ glücE merb ju fc^mer bme^I

©Ott ift önfer g^ülff önb ^err im i)imel önb auff

erben! S'Jiemanb fott fc^eljben ön§ öon ein bcnn nur

ber eljnig ®ott allein be§ miH mufe aüjetit merben.

@r megl önb !ent^ bie 5eit önb enb barinn mir fein

gcborn. D ^err begnab^ ba§ bein gebot bet) ün§

nii^t feQ öerloren!

3. 9lein ift bein f)ilff önb arm fiard fo bu ouffricfift

bie bet)n önb marcf ber oll bie bir öertramen. ^art

ift bein ^er^ nid^t gegen jiin btet)bft immer emig eine§

finn. bein xnjä) t£)uft a[Iäet)t bawen Qn ^ebe^ not~^

groB tieb önb rot menft für fie brein ju bringen

barumb mir bir^ lob e^r önnb gier mit |ot)en freuben

fingen.

^) öjol b.
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XXV. £. (S.i

1. "\9? arier föelt fc^a| gut önb gelt freub Iuft2^ bnb gir lebt t)c|unb mir gar m(f)t§ nit

me^r. allein beger leben bir gan^ ju gefoHen bie

iä) mir ^ab erirelt öor allen.

2. 9?a(^ beiner et)r l^errtiiber grtjer mid^ trewe

bein! befIer)B bid^ mein ^nn gucfit önnb e^r mt
bonn bi^^er mit allen treten f)aft ergetigt bein Iet)b

ünb gut borbur(^ geengt.

3. Statten lafe ©ott! t)e|ige not ber troft bir get)t

nac^ Ict)b fombt freub dlai) regen ©onn barumb
n)ir nun frolic^ in t)Dffnung @ott ^eim fe|en ttn§

alle§ leijbS balb gu ergeben.

XXVI. (S. S5.S5.)»

1. Ml®!^ f^ QÖein auf glücE öerlat^ ber i)at fein

^L*^ fad) gefielt auf bofen grunb 5)enn feiten an

jm g(üde§ rat-- lang ftat e§ Ujenb fic^ offt in fur^cr

ftunb. 3^"^ roiberfol-" gu tt)al get gtralt önb gunft-"

ümbfonft ift aller anff erben bann groffer gttjalt^

tttirb feiten alt ftia§ f)oc^ mufe genbert trerben.

2. Söer fid) in gmalt p ^oc§ erl)ebt^ ber grebt jm

felb§ nac^ gi^offcm önglüd S)enn nier fo fret) on forgc

Iebt~^ ber ftrebt nac^ tieffen fall ba§ jm ^u rucf

fein anfdjiag Qt^tr ünb ftel)t ^m bnfati gu'^ er tt)U

i)icrinn all fein öermogen fo I)ilfft e§ nid^t^ menn er

ift mit gett)alt gu I)oe!^ geftigen.

3. S)arumb bebend ein ^eber \>a^^ jm !^a§ aud^-*

groffem glüd erinad^fcn tl)ue. j^Iieg nid^t p ^od^ in

rechter mafe^ ünb Ia§ fidb gnügen bl)alt in guter rl)u

ftia§ jm ©Ott gou" ob fd^on dr nit ift re^c^"^

üergleic^ fein gmut gen @ott bermaffen ba§ er jm

txaro^ Quff felfen hato ber irirbt jn ni^t üerlaffen.

1) Ludouicus Senflfel db. *) Itft db. ^) Ersetzt

aus b. *) lies au§.
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XXVII. 2. ©.'

1. iR@t iä) Qttoalb Dnb irürb jo alt al§ 9Jeftor

-All toa^ fo gtaub id^ ba§ ic^ ni(^t abliefen

mein trelo öer^ie§ bir nac^ für all tüeil idE) grofe

gfaH beinr tugent trag. barumb id) fag bir lob

önb e^r bi^ gtüife ba§ icE) bi(^ nit öerfer.

2. 2et)(f)t ift mein gmüt ha§ id^ bein gut be§

millenä fanb brumb id^ ju ^nb mid^ bir ergab,

nimbft tool borab S)a§ id) bid^ mein trelülic^ allein

mein t)Dd)fler f)ort! e§ barff nidtit mort ttja§ njilt

bu me!)r? bi^ gmi^ ha§ id) bid^ nidf)t öerfer.

3. „9?ac^ bem bu bic^ fo föittigüid^ erboten f)aft

ein njerber gaft folt bu mir fein. ba§ tramren

mein 9iimbft tu mir meg brumb id^ bein gpfleg

ol^ meinet Iet)b§ barbet) bo blet)b§! (Sag bir nic^t

me^r bi^ gh)i| ha§ ic^ bid^ nid^t oerfer."

XXVIII. Stephanus Zirlerus.

1. <5[e§ mit fürtf)in gut Se^ftifc^ fein be§ 2ut^er§

^ ler tierad^ten no(^ guten togen toil id^ mir

bnb feiften pfrünben trachten. nad^ gin^ bnb^ renb

ftet mein intent tt)enn id^ bie f)et fo fönb iä)

ftet in luft bnb freuben teben. ttjo nad^ foÜ id^ fonft

ftreben?

2. ^d) ttjil fürtt)in gut Se^ftifc^ fein mic^ lo^

baruon nit treiben. e§ fd^ret)b ber Sutt)er ma§ er mil

gut SSepftifd) mit id^ bleiben. SRid^ gebundt nii^t

fc^mer bc§ 93apft§ Ief)r gefeit mir mol mad)t bie

fetter bot maä)t mir ein fetifte fud^en. ma§ molt id^

meijter fud^en?

3. ^d) mit fürtt)in gut Söe^ftifd^ fein mir la^ e§

nicf)t erloe^ren. an ®otte§ ©uangelion tf)ue id^ mic^

nic^t faft feren. S)a§ ^falterbui^ ic^ feiten fud)

fein Seftament fombt in mein f)eub ert)afd^ bil el^e

bie farten lofe anbere bettend toorten.

Ludouicus Senflfel d. ^) <Bo glaub id^, ba§ id^

nit ablafe d. ^) naä) a.
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4. Sd^ iütl fürtt)in gut 93cpfttfc^ fein ber ^faffen

e^e öertf)itmnien fo fan tc^ mid^^ tüie anbere ftd^

get)i"tli(i)e räumen ^ein cf)ctid^ it)ct)b berürt mein Ic^b

ben f)uren nur ftet offen mein tf)ür fan \xbüä)

mit jnen leben tl^ue eine bmb bie anbern geben.

5. Scf) IDÜ fürtf)in gut Söepftifd^ fein mir nid^t

fürd^ten für ber fünben. id^ raub önb ftet"" tfiue tt)al

iö) tobU ber S3opft fan mid^§ entbinben %hx mein

@£ceB Ii§ ic^ 5lRe^ bie gibt mir f(^on be§ t)ime(§

lolin erlöft öom tobt mein feeten. ha§ tan mir gar

nidE)t fehlten.

6. jDarumb folt i^ nic^t Sepftifd^ fein mv icE) mir

felbft 5U miber SBepI bo(^ pe|unb be§ Sutf)er§ le^r

ligt gan^ önb gar borniber. jDe§ S3apft§ |)ra(^t

friegt föiber macf)t üon tag gu tag. i(f) njenig flog

fampt onbern ^relaten on§ loil bie fctiom gerattien.

7. ^er bife§ Sieblein ^at gebiegt lebt in einem

l^arten Drben ta§ SBapft^umb er mit fIet)B öerfid^t

irer boä) au(i) 2utt)erifd) Sorben SBenn |me fo fd^föer

aix^ £ut^er§ U^v ujer njorben aud^ fein tafc^en

önb baud^ ben ^apft§ f)et er öerf(^n)oren be§ Sutt)er0

le^r er!oren.

XXIX. Stephanus Zirlerus.

1. l[l|l@i^ o^ren i^at'-' i)bx luie e§ @dt ' rocnn einW ret)cf) fort serfotlen! erftlidj ba§ ^aubt" lüirt

gar beraubt @ott ipiberftrcbt in alleu ©ein Jüort

e0 t)aft^ in 2 tooUuft roft lebt nad^ feim föil auff erben

barumb fprid^t @ot^ „bin i<i) bein fpot ju fd^anben

muft aud^ Werben!"

2. S)ie r^et fd^ier aH^ in bifem foll t^un fidE) nad^

bem fiaubt lenben 9Kit j^rem ratt)^ frü önb aui^ fpat

ba§ gut jum bofen loenben. ©ob gett ne^b gunft-

bricht jn jr fünft ha^ rerf)t mu^ önrec^t ]^et)ffen.

3um raub önb blut^ finb fie gemutt) mit ^e|en önb

mit bet)ffen.?

1) gat db. ^) j^m d. ^) Text beffen.
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3, 2Bal t^ut ber arttr ha§ ©ott erbarm in jot(f)em

lüüften it)e[en? 2Bet)I @ott önnb red^t-^ man jm ab"

[djlegt tüie fan er boc^ genefen? @r t)ilfft barju^^

mert all önrf)U ba§ ©ot et)( mit fein plagen <Stür|

leut önb lanb^ mit fc^rt)ert önb branb alfo toil^ bie

melt ^aben.

XXX. G. Blanckmuller.

1. <^©f) bin ber ormen framen fon maS tf)u i(^

^ nun fo mir t)e| feit ber farten? @e§ gincf

öertreibt mic^ öberal ia§ icf) fein fal om f|3il nicf)t

fan ermarten. @o i^ benn ijah mit guter gab

mein fpil üerberbt mein fc^aben erbt' niemantS benn

ic^. bf(f)i(i)t mir bocf) t>nfct)ulbigtic^.

2. 25ie f(^an| mil ic^ t)e6 fd)Iagen auff ein§ anbern

fauff mid^ bifel jar betragen Sßeil mir ha§> f|3il nit

glücfen mil önb t)e nic^t mol mein f(^an| ^ah an-

gefc^Iagen. «So geud^ icf) ab mit meiner t)ab lafi

met)ter gan meil icE) nicf)t fan mi^ fc^ictcn brein

fo muB id^ lang bngemunnen fein.

3. 3um fpil ^ab iä) fein gtürf gehabt ^at fid^ ber-

brabt ba§ mu| ic^ laffen gefc^efien. ^db irol ju öil

bem mürffel trout auf bfartcn baut in§ fpil mir

laffcn fcf)en. ^e| ladjt man mein bnnb left miä)

fein ben alten gouc^. ber fartcn braud) ift mir

5u runb ic^ fein fieg met)r geiüinnen funb. /

XXXI. Stephanus Zirlerus.

1. i||j1®ttn ft<^ ^^^ önfal öon mir fert mag freub

*V tt}il id^ erbenden mer? ^ä) f)off ber gnab

i6) fe^ geroerb ^erlangen ba§ tüa§ id^ beger S)arumb

id^ fprid^^ bnb ha^ öergid^^ ^^ f)alten baä nai^ (iebe§

fitt mx miH fein nit" ob id^ fac^ nit bod^ Ia§ i(^

meinet ftrütenS^ nit.

») erbt önb da; erb önb b. ") berglid^ b. ») jitruten§

d; ftritteng b.
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2. 9^i(^t§ me|r benn l^alt tt)Q§ trelülii^ ift d^ ic^

an bir empfunben ^an jo reb id^ ha§ gu aller frij^

ba§ ic^ auff erb nie Iieber§ gtran ®enn bid^ f(^6n§

b"^ barbc^ beratet) ba§ irf) ba§ niet)n inn liebeS fitt.

n?er föiH fein nit- ob irf) fa{)e nicf)t nod^ la^ id^

meinet ftrüten§ nic^t.

3. ^laä) %i\(i)^t§ art faf)r inn ben @ee auff meiner

juH fof)r iä) öom tanb. gu fifc^en I)ab id^ groffem we^

t»nb nimm ben ftrubel in bie I)anb S)amit id^ jag"

ben ganzen tag gu gfallen bir inn liefieS fitt mer

lüill fein nit" ob irf) fa^e nic^t ntid^ la^ id^ meinet

ftrüten» nid^t.

XXXIL S. 25. 33.

i@t mir ein efpe§ gweigelein bogen ju ber erben
^'

D

(s. oben III, 27)

XXXIII. 1 Stephanns Zirlerus.

On gfef)rtigfeit ünb ^er|en tcib

(8. oben Nr. XIII.)

XXXIV. 2. ©enffel.»

1. /JfSn äetjtüc^ freub ift in ber ttielt barauff' fel^r^ üil gcai^tct 33etrifft boc^ nur-* ber meift

tf)cil gelt bamit tcgtid^ gebrad)tct 9Son tjcbcrman-^

h)er ba§ tt)ot fan erft)ifcE)en imb gu jm jietien fet)

lüie e§^ ttjott" ein gfrf)mi|ter gfeU ber l^eift niemonb

t^ut jn fliegen.

2. gn otten tt)a§ bor äugen ift fombt er ()erfür

gebogen. Dh jf)m f^on tra§ an ei)ren ^rift fo muB
e0 fein gelogen fonber fein pflic^t^- me^r auff j^n migt

benn ein geredeten frommen. S)er fold^el nic^t

treibt" allein er btet)bt loie alter brauch önb f)er!ommen.

Im Bassheft folgende Ordnung: XXXIIII, XXXV,
XXXIII. 2) db^ ta Ü. 6. ^) barauff fie d. *) ein§ d.

^) er d. .
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3. 2Ba§ ba^ felb toxi nid^t mefir gelten bQ§ fait id^

tüol erfennen @o einr ben onbern tütl frfictten ein

grcc^t f(f)Ie(f)ten \n tf)ut nennen. Scbt ^e^ ein ntan^ bcr

gelt nid^t tan mit liften jf)m ju etigen @r föürb

öerfd^med^t^ |)errn önb fnec^t mit fingern auff jn tf)un

äet)gen.

XXXV. Stephanus Zirlerus.

1. /IT© ift nun geit^ bo§ mid^ bereit ber oller-^ liebiten gu bienen 2Bie icf) ' anfieng" ba§ mir

geling mein Ijer^ mit bir gu uerfünen. @Dtd|§ id^

betrad^t'" tag önb oud^ nad)t frendt mir gar fe^r mein

leben 2 ha§ marf)t fürlüor^ ba§ id^ mirf) gar ^ob

®ot önb ir3 ergeben.

2. Sieb mad^t mir kt^if fo id^ bid^ me^b mein gu-

uerfidEit ob aöen! S^imm J)in bie mort^ mein Ijod^fter

^ort! lo^ bir fie tool gefallen. @tc bon bem gfong~"

baran bu lang gefungen ^aft an freuben. t)off gar

fd^ier"' merb mir önb bir I)in glegt oIIe§ Iet)ben.

3. @idE) an mein ^er^-" mie groffen fc^mer| iä) |an

fo id^ üon bir mu§ fein! ^n Iet)b gar tieff^ iö) gu bir

rieff ba§ bu mir ringerft foId)e pe^n. S)e§ iä) ju

bir-" f)off mit bcgir be§ mil irf) birf) ergeben jS)a=

rumb irf) bir^ mein ^od^fte gier \ml Iet)b ünb gut

öerfe^en.

XXXVI. Stephanus Zirlerus.

ifljISlrnodE) ber menfd^ t^ut ringen glaub iä) bnb
^^ f)ott§ gen^Iid^ furmar ®arnad^ mog* jm

gelingen öermerdE mein lieb gan^ offenbar. ©ietoe^I

bod^ id)^ onfdfiam önb fid^ bein f(^6n geberb^ für al

auff erb liebftu mir ha barumb fog iä)'" fo gar

trenjlid^ ^att ^ort an mir mein gebend 31!

') td^§ b. 2) dba, Text gar mein leben fe^r; a hat
auch fo gar mein leben. ') bir d. *) mag db.
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XXXVII.— XXXIX.
Stephanus Zirlerus.

©in felt)§ bin id) nit gmaltig ntefir

(s. oben III, 20)

XL.
Primus Tenor 3- 33. 23. Octo uoc.

|5I§ ttiirbt e§ bocf)^ be§ trinden§ noc^ fo gar

ein tiodegi leben? 2ßie man t)e| t)ebt'^ ber

trindt lüemS liebt fein gmin ift fonft barneben. Sen^
franden fo^ff^ bf(f)iüart tinb bcr^ f(i)opff ift gar gemein

auff erben. be^ allem jpil^ man jouffen ftil^ n)al

tt)il e§ nur 5 brau^ lüerben?

r
Im Altus dazu:

Fuga quatior uoc. sequalium, post 12 tempora.

'9?ag bier f)er et) mic^ bürftet alfo fet)r! gib

boHe ma§ trag {)er ein gla§! e§ ift ein üol

fa^ gret)ner mie gfelt bir baö? rucf ömbtier ha'^ ju

mir! ein fenbtein bier b^ bring ic^ bir ha^ felb

fol fegenden bir Ijeut bei; tag al^ bil id^ mag
tinb ift e§ nit ein pla^? lüa§ mad^ftu brau§? fauffä

gar |crau^! mag leib baran? lo^ Dmb^er gan bu

bift ein fel^amer man! mag ^aft im finn? bu treibft

ein Hein gemin. mo ift er ^in? (Sr ift in§ lanb gen

fd^maben faren.

1) fe^am§ bl ^) bann db'b^, benn b'. ') ben
daib^b^b^. *) ütl b«. ^) nod) db*ai.

[Es folgt hier:

Register der Liedlein des vierdten Theyls.]
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jDcm €Meu miö iDl)cftcu S:i)co-

borico ©c^tüar^en öon ^afelfiad^,

önnb ©krma^borff, feinem gün-

ftigen ^uncE^errn.

/\f|"(5tn tüiHig btenft, ünb freunbtlid^en gruff aU"

Ijfjl getit guuor $8. ^uni^iiei^i^- 3JJir finb öon

bem @blen önb (5rn. ^obj'ten üom 58ranb,

bem Jüngern, t)e| 5um Siebenftetin Pflegern, bnferm alten

^e^belbergerifc^en tt)oI6e!anbten Qiin^^ci^i^n, önnb gonner

(Weld^en tt)ir ^e^ ber getit ein feinen, lieblit^en, teutfc^en

®oin:poniften muffen fein, önb btet)ben laffen) S)e^gteicf|en

avLfi) öon (£. S8. önb anbern ber eblcn, fronen, önb lieb^»

Iict)en SlRuficfen Iie6t)abern, önb fürberern ein jetjtlangl^er,

etliche fc^one, gute, frifd)e, önb fe^r lieblid^e, mit öier önb

fünff ftimmen teutfc^e Sieblein, fo bi^^er nod^ nie in bem
brucf gefei)en, önnb gel)6ret, öberfd^icfet morben. 9^ac^ bem
aber folc^e öieblein öon e^rliii)en ber SJJufid öerftenbigen,

ül^ fie äum bicEermat bet) guten, e^rlicfien, frotic^en gefel-

fc^afften, neben anberen gefengen gefungen, gebrau(^t, baä

fie auc^ anbern ber eblen SJZufid lieb^abern, önnb für-

berern mit getet)It, mirbig geo(^t morben. §aben mid^

foldie önb berglet)d)en gute gonner, önb 9)iufici, bie in

einen t^el^I, ben anberen öieren t^e^Ien gleich guuerfäffen,

önb 5U orbiniren (meld^eS ic^ jnen benn nii^t ^ab mögen
önb fönnen abfd^tagen) gebetten.

2)ietDet)I aber folc^e Sieblein ju einem S;omo allein

nid^t gnug, önb fie boc^ bamit nid^t lenger m6cf)ten auff=

gegolten, jerriffen, ober gar öerloren rocrben, ^ah ic^

etlid^e, önnb bie beften au| be§ Ferren Sublöig§ ©enffelS

feiigen, önb onbern teutfc^en Som|)oniften Sieblin, fo ^in
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bnb loiber fal^d^, ünnb on etjnigen teyt ümbgejogen, ju-

fammen geflaubet, bie cmcnbiert, önb bcn tcj:t baruntcr

a)3^Iiciret, ünb in ein cl)gncn Sonmm (bcn gemeinen

teutfiiic ©ingern, alf; bie bor geiten aud^ ©tubenten ge^

hjefen, \o pe|t !^in ünb luiber 58urger finb, önb nid^t oHe

get)! Sateinif(|, granl^ofifd), Qtalianif«^, önnb berglet)d|en

gefong Jjoben, ober fnuffen mögen) ^niam getragen, ünb

aljo öerorbnct. ®aniit bei) guter eljrlidier gefetfc|afft, bie

ef)rli(f), licblic^, önnb freunbtlid^ SO^ufica, loelc^e bei) ben

Sitten fc()r I)errlicf) onnb I)od^ gct)alten tt}orben, bei) unfern

aud) gefürbet, onb ertiattcn, önnb bem onfletigen feioifcfien

fauffen bamit m6d)t 5U getjten geluel)ret werben. S)ien)et)I

benn (S. 33. gon^ gefcf)Iecf)t ber Tln\\d gcnet)gt, bnb fonbcr'

tic^ (g. 33. 33atter ein trefflicher 9}?uficug, bnb bei) S?cl)fer,

ßönig, bnb atten ^otentatcn im ganzen t)et)Iigen 9tepd^

ibol befanb, bnnb angenem geh)cfen, SSnnb »üir bon jugenbt

auff cinanber erfant i)nbcn, toil id) @. (Srn. fotc^en fünfften

tt)et)I (be^ bem id) t)infurter gebend gu blel)ben, 2)enn

na(^ fold^em fol ein Somu§ fcf)6ner auBerle^ner ge^fttidier

Sieber, toiU @ott, anberft ^ernac| folgen) gugefctiriben,

bebiciret bnnb bomit atfo mic^ @. 33. befolgen fjoben.

S)enn ®. 33. bnb ben ercren ju bienen, foU @. 33. mid^

aUe ge^t ttJiHig finben.

©eben ju SJürnberg ben 31. Sanuorij 1556.

®. gorfter ®.
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I. Crecquillon.

/lfw3f?uB bic^ got mein fünigunb! ic^ bin bir fletlicE)W J)oIt nem id) boc| nit 100 pfunt ha^ i(^

Ud) loffen folt. 3" bir bin i6) gebigen naö) bir i|"t

mir fo ttjee 58nb folt iä) be^ bir ligen be^ mir njer

€§ öerfd^tüigen ic^ nem bi(^ gu ber e^e.

II. Jodocns^ vom Brant.

/JjtSc^ freub fd^onS lieb bein fc^on anbürf bamit
2Jti i^ bin befeffen. xä) bin geiagt in einen ftricf

id^ fon bein nit öergeffen.

in. 3. 25. 23.

^ ©^ muter gib mir feinen man! ic| leb nit tenger^ benn ein jar fo mu^ iä) fterben bo§ ift voax !

IUI. Safpar Dtf)mai)r.
Tenor:

|St truncEen fie bie Heben lange noc^t bi^ ba^

ber fieHe morgen an brac^ ber f)ette Hechte

morgen. fie fungen bnb fprungen Onb n)oren fro onb

lebten on alle forgen.

¥

In den anderen Stimmen:

Vidi alios intrantes, alios uero exeuntes, quosdam
ex uino vacillantes, quosdam hesterna potatione osci-

tantes. Humus erat immunda lutulenta uino coronis

languidulis & spinis cooperta piscinm.

1
V. 2. 6.2

J®^ mei^ nic^t tt)a§ er jr öerfiieB in oHer ma§
mie öor ha^ fie ben rigel bannen ftic^

bennod^ nod^ üil meiter mer in aller mafi lüie öor

^et)a |o! gut ^einrid^ ©ncian, ©pecian, agermunb, onb

1) Sobft d. *) Ludouicus SenflFel ad.

G. Forster, Liederbuch. 13
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rüBfraut, loj^rfeB, bQn|a|)ffen, ac^ffelfolben, bittelfolben,

önb bie breiten bodenpletter tüaren tt)oIgetf)on. ^o ^o £)o

^0 ^0 fie n)il mir framen.

VI. 2. @.i

i|lltSr ift ein rot goft fingertein auff meinen fu§
-i*«- gefallen fo föiP iö)^ boc^ nit I)eben auff

bie leut bie fe^enS alle.

vn. 3. ^, 93.

/>j|5tn fogt3 üon fc^onen ixamn Dil jr lob ic^

-2^*1- allgeit greifen ml ber id) fo lang gebienet

f)an. ^v njeiff-* t3nb berb" ift lobenS merb jr fon id^

nit bergeffen.

Vni. 3. 35.
58.S

|Sr6 retc^ man tüor' geritten au^ e^s fant ein

better für fein^ ^au^. er bat bie fralren ümb
ein gob bo§ fie jm geb Don j§rer t)ab. ba§ ^et)a^o!

D'

IX. 3. 23. a
ijVt^r ift ein rot golt fingerlein auff meinen
2Jtl fu^ gefallen. fo barff id^§io ^,0^^ j^jt ^^i^^

ouff bie ieut bie fe§en§ aUe.

X. (55. ^orfter."

A|t;5t fi^euben gen mir 12 in bo§ f)au§ ba§ ^relat

IUI miä^d ^at gebaut.i3 ^m ftorcfen t^urn fic^t

er barauB önb got allein barift üertraut %üv alle

gfar.-' ber tt)irt für tüav fein fc^u^ ünb fieg für§

teufeB fd^ar.

1) Lndouicns Senffei a. ^) barff dabv. ^) fingt

V. ") juc^t d. 6) 3obft öon 33rant d. ^) ein v.

') toa§ dabv. «) ba dab. ^) baS da. ") i($ t^n

a. ") D. Georgius Forstenis a. ^^ tüir dabv.
'^) erbaut d.
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XL 3. 25. 23.

/JT® tüurb ein StonigS fon tüol ömb ein ^etiferinne.^ @r wurb tvol fifcen gan^e jar er fönt fic

nit getoinnen.

IC

XII. 3. SS. 23.

ÜB argem rt)on fo fieb ic^i an ein freulin gu

beflagen. ^ä) feuf^ önb flog- bj ic^ mein tag

nie Iie6er§ ^äb öerforen ba§ Mag i(^ fef)r-^ je

lenger je mer, ia€ i(^ bie fc^on^ mu§ meiben bringt

mir ein f)eimlid^§'* leiben hü§ !Iag ic^ bir~" bruin fjitff^

bu mir ! ha§ i(f) biifi lieb mn^ meiben bringt mir ein

fd^hiereg leiben bj flag iä) bir brutit fo f)ilff bu mir

!

XIII. a 33. 23.
'

'^n^ mal an einem morgen frü f)6rt id) bret)

freulin Üogen mol ober jr meib alle bre^.

bie erft'' bie fprad^ mit güd^ten'' fre^ „mein magt bie ift

ftütfaul^ bie gotten l^engen jr in§ maule."

(§

XIV. 3. 23. 23.

'© tüolt ein jdger jagen jagen öor ^enem^» f)oI^.

begegnet 10 jm auff b'^eibe^i ein meiblin

bä tt)ari2 ftoI| in \ä)ö fd^ne toeiffen fleibe ein fc^one

graferin.

d'

XV. 3. 2]. 23.

f^r ift ein fein§ bräunt mel^belein gefaln in

meinen fin. tobU got ic^ folt f)eint bep jr

fein mein trauren für^^ ba|in! (fein tag fein nact)t ^ah

id) fein ruf))'* ta§ mad^t jr fc^on geftalt. ttjetij? nit

mie iä) mic^ f)alten fol mein fein§ lieb mad^t mid^ alt.

1) iä)§ dabv. *) bir a. 3) j,|^ ^gß jabv.
*) fd)toere§ dbv. =) glaub v. «) ein dabv. ') iDorten

dabv. 8) j-iet§ faule dabv. s) bem dbv. i") ira§

begegnet dv. i') ber §ei)ben dav. ^^) brel) freuicin

bie ttDaren ftol^ (das weitere fehlt). ") toer bv. i") ersetzt

aus dav.

13*
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XVI.

2(rnDlbu§ öon 23rudf, Xfieoborico «Sd^tnar^en.*

iO trincfen tüir alle bifen h)ein mit jc^alle.

bifer irein für anbcr lüein ift oHer tüein ein

j^ürfte. txind mein lieber 2 ©ieterlein e§ mirt bic^

nimmer bnrften! trincfg gor aufe!

$'

XVII. 3. 35. 23.

1®^ jeunet mir ned^ten einen jaun barumb bat

mi^ mein gefpil mol ömb ein fleine§ mur^«

gertelein barin finb freuben öil be§ njuniglidien ipH.

I

XVIII. 3. S8. 83.

/C® fte^t ein linb in t)enem f^al, ac^ got mj^ mai^t fie bor? fie mil^ mir ^elffen tromren

ha^ iä) fo gor !ein bulen ^ab.

XIX. 3. 5ß. 33.

1. QO toünj'd^ ic^ jr ein gute nod^t bet) ber ic^

<^ mor olleine. (Sin'* traiürig^ mort fie ju mir

fproc^ „mir ^met) muffen ünS f(Reiben." S<i) fcfieib mit

ieib^ got mei^ bie seit miber fommen ba§6 bringt

freuben.
"^

2. 2)0 iä) am jüngften bei) jr toa§ jr münblein ma§
üdI rote @ie fodö mii^ oud^ gor freunbtidj an. ba§

mir§ fie @ott bet)üte ^v f(^impff j^r fc^er^!-' rec^t

tromrcn bringt fcfimer^ bo§ bin id) jnnen morben.

3. jDoS meiblein an ber ginnen ftunb ^ub Üegtii^

an gu meinen: „bebend baran bu junger fnab la^

mid^ nit lang olleine! Ser miber bolb"" mein ouffentliolt

I6§ mid^ auf; fc^mercn pcinen!"

') 2lrnoIbu§ öon S3rucf dav; 3. 25. 23. b. ^) Iicbe§

dbv. s)
fol d. *) ßcin III, 17 BCtdab. «) freuub=

um, frcuntlic^ db. «) fehlt III, 17 BCtdab. ') freub

III, 17 Bb. Str. 2—5 sind ans III, 17 ersetzt nach C womit
aber B genau übereinstimmt; im Bassheft trägt das Lied die

Nummer 16 sowohl in B als C.
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4. 2)er fnob bber bie t)eiben rit fein rofitein marff

er rumme: „©ebencE baron mein feineg lieb bein rebt

!er bu nit bmbel 58efd)erte§ Qlüd^ gef)t feiten jrücf.

übe id^ fa{)r mein ftraffen!"

5. 2>er ön§ ba§ lieblein neraeS fang öon nemem
l^at gefungen 2)a§ f)at get^an ein freier !nab ift

jm gar tool gelungen. @r fingt tjn§ ba§^ bargu nod^

ba|. f)at§ meiblein bberfommen.

XX. 1 @,2 söfa^u.

1. JiOn ebler art aurfi frfiön ünb ein freulin gart^

aL^ bift bu ein fron ber irf) mic^ ^on er-

geben gar. glaub mir ^er| lieb für toat^ ba§ fjer^

in mir frencft \idj na(^ bir barufii^ xd) ger ai

auf bein 6 ef)r. ^ilff mir irf) f)ab nit trofte§ mer.'

2. 233ie ic^ jm tt)u ^ab iä) fein rf)u in ber geftalt

bie mid^ mit gmalt ümbfangen t)at. t)er^ lieb gib

ratl^ ba§ ic^ hoä) mic^ ju bir üerfid^ in {joffnung

öil. nit me^r ic^ mit allein fe^ mir ein gnebigl jil.

D
XXI. 3. gg. SB.

Dn ebler art ein frehjlein gort im Tenor, i Str.

(s. oben Nr. 20).

'T^Ud^t ef)r önb lob jfir monet be^ in den anderen^ Stimmheften, 1 Str.

(s. oben 1,30).

1) 22 dabv. ') 6tepl^. da. s) aud) rein önb gart

22 v; ein fretolein gart 21 t, 22 dab. *) glaub mir für*

tnar 21 t, 22 dabv. ») nit me^r 21 t, 22 dab. «) auff

aü mein 21 t, 22 dab; auff aE bein 22 v. ') aUetn felj

mir ein gnebigS gü 21 t; am Schluss noch üon ebler art auc^

rein önb jart 22 v.
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1'
XXII. i 2lrnolbug üon »riirf*

e^ tjilf mid^2 leii) i^^b fenlic^ ftag! mein tag iiah

id) fein ra[t fo faft mein t)er| mit f(^m(ert}) i\at

eingetrungen^ nad^ berlorncr freub. 2Bie tuol id^ forg-*

es fcl) bmfonft mein gun[t bie id^ an^ trag bo(^ mag
ic^ nit6 öerlaffen Ijaffen ömb' Iie6 no^ leib. ^d) arme
me^ fte| fe^ mein fin in groff gefa^r; jlDar gar entbrint

rints bife trem nelu anfe eblcr ort. Ijart Juarb mir nie

fo n)e^9 gefelfc^aft ober gmod) waä) ^ah \dj nit flidit

bid^t mie i(^ mirf) t)oIt. balb gu ermerbenio erben fein

genab mein fc^ab bnb fd^mer mer noc^ ein fd^er^. tier^

lieber '1 gfel fte miber i)er!'- id^ ger^^ nit mer ben bic^

frcuntlic^ ju fd^mucEen trurfen'* an mein bruft ol^ etman

ftij mein§ ^er^enS luft.

XXIII. 3, 23. 23.

\^ä)^ tüunbert ghjar^ Dom framen I}ar mo e§

fein frafft ^at genommen? SSit mcifer man^
jm öntertl^an fie mac^t fie alle gu ftummcn '^

£t)rannen gmingt-^ al Sricg^Ieut'f' bringt bie Set)en ünb

bie Pfaffen. ic^ glaub bodf)
'" fur^~" fein traut noc^

h)ur| fo frefftig fe^ befd^affen.

XXIIII. 3. sß. 23.

/iT^rifto Sefii** bem Ferren mein id) alte seit^ mit bandbar fein fo lang i<i) f)ah ba§ leben

für all guttt)atiy auff bifer erb mic^ meiner bit

1) V setzt dafür „Von edler art" s. oben Nr. 20. *) 3-
SS. 23. b. 2) mit 20 v. ^) ti)Ui ringen bringen 2o ab,

22 dab; tbut ringen 20 b; Itjut ringen fprtngen 20 v. *) bcforg

bforg i'O dabv, 22 db. ^) \m 20 dabv, 22 da. «) nidjt

mit id)t 20 dabv, 21 db. ') jn bmb 20 dav, 22 ab.

8) toint 20 d. 3) mi) gef) ftef) (gefd^e) fc^laff ober n^acö

gmad) i)ab id) nic^t fidit 20 dabv, 22 dab. i") ermeden
20 bv, 22 ab; ertruden 22 d. ") f)cr^Iiebfter 2o dab, 22

dab. !'') gefel nad) Joibcr fer 20 dabv. ^^) bger 2o a.

^') fret) 5u trud'en 22 b. '^) all ?u fc^anben d. >») dabv;
Text 5?reig6Ieut. ") fo d. ") 3efu ©i^rifto abv. i'J) gut*

t^at dab; Text guttiat.;
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gnebig föerbi haxnaä^ iä) long t^et ftreben. {)off2

önb tratt) tüol^ e§ graten fot mein glücf fol ftc^ nun^

mefiren be^^ ber allein" ber iä) üermein in guckten

önb in eljren.

2.'

XXV. 3. 2j. $8.

®{) ©Ott foll icE)~-' nit flagen mic^ fo mir je^

get 5u ^anben ©em^ tnglüd öil?-" in fur^em

jil bin gfaln in ftrid bnb banben S)a§ id^ baraufe-^

on groffen ftrau^ nit mol mog lebig merben. ic^

gloub fidler-' ba§ ic^ fe^ ber önglücEfeligft auff erben.

XXVI. 3. sj. 33.

Uff gnab fo lüil ic^ß t)eben an gro^ lieb

bestringt mir meinen mut fie f)at fo gar

ömbgeben mii^ jungen fnaben.'' mein !^er| ba§ ftreit

äu jr ünb fc^reit „i)ilff bet) ber geit e^e ba§ iä)

!omm in Iet)ben!"

W
XXVII. a 25. 23.

|Sl§ ic^ gehofft '^a^ lange get)! fo mir gro§

mut önb freuben getjt ift fc^on^ önb wot

geraten. ßJjriftum mein» Ferren ^oc^ hthaä^t ünb

mic^ bom tob gum leben brockt bem band ic^ oller

gnoben. @r ^ot ouc^ mir" t)on 5(bom§ gier ein ge»

lilffen mir'o gugftelt bie mir bet)ftel)ii" in freub önb

tüei) äU ber ottein mic^ gefette.

XXVIII. S. ©.12

/|tDtte§ genjolt" frofft önb auc^ mod^t erzeigtW fid^ balb" borff feinä beboc^t. ott S^egiment"

feel leib önb gut in feiner l^anb"^^ er ift ber§ tJ)ut

») geteert adbv. ^) öoff trato @ot tüol d. ^) ficö

nun fol d; ttitrt ftc^ mm bva. *) mit dabv. ^) Ser
dav. 6) ^(^g (jab. '') fnaben, tote ge^t e§ gu d.

*) fdion dv. 9) ben d. i") nun a. »') dabv;
Text Betjbe. ^^) £ubouicu§ ©enffel da. ") ^^gj^^ ^^y^
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freub trüBfat fc^idt^ armut dnb gelt öom tob er-

quirft^ in anbre trett nad) feinem gotltc^en lüillen.

w
XXIX. 2. ©1

[D^fol tt)enn2 ift bein§ trefen? gnug? e§ beud^t

mi(^ nu mer jmnier^ jeit. @Iaub mir fo bu
fein nit ^eft^ fug ta^ iä^ ermeffen^ t^u üon meit

2Ba§ fid^" öerfd^ulb.^^ f)ab barumb gebult fo lang id^

bie gehaben tar\J tvtv n^eiff fic^ geit- ta^ mit ber jeit

fic^ enbet*> ha§ bu f)aft gefangen an?

XXX. 2Katt^ia§ §ermanu§.

Ajtßin t)er^ bnb gmüt*- ha§ tobt önb toüt

UtV fc^icf fug bnb tueg ju finben 2)arburrf) id^

moditio^mein lieb gar red^t in ftiHer trettiii gu binben

@on^ gegen bir'^- oc^ I)6c^fte jier fd^aft al^ beitt

freuntlic^ n^efen ba§ mir gfelt"' für atte'^ njelt {)ab

bid^ 5um troft au^erlefen.'*

J^

XXXI. s. 25. 33.

hah tvbl tüir red^t fr6Ii(^ fein

(s. oben III, 23).

XXXII. @. sßefc^.

f(£in f)er^ fert J)in in groffem leib begert ber

föiberfart freuntlidfien befdjeib bon ber id^

mid^ muff ft^eiben. fc^eiben bringt mir gro^^^ bngemad^.

ba iä) bie fd^on gum legten fac^ ta gfd^ai^ mir
lieb bnb Iet)be.

Ludouicus Senffei da. ^) toann da. ') teer

b. ") :^et§ da. «) e§ nteffen d. «) id5 dabv.
') mag d. «) enbert d. ^) mut d. ^°) mad)t
47 t. ") rem 4h t. 12) j^j. ab. ") au btfe 47
tdabv, 48 dbv. ^*) erlefen v, aufeerforen 47 av, 48 av.

'^) fcfjtter d, fe:^r b.
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xxxm. 3. 2?. ^.

|2eib flet an mir al% icf) an bir btfe in mein

enb öon mir nit n}enb!i mid) nem benn

!^in ber se^tlid^ tob bleib id) beQ bir in aller not.

f

XXXIIII. 2, ®.«

'(g n)a§3 ein§ bauren toc^terlein tt)ott gerften

ouff binben bo [tacken fie bie biftel mol in*

bie finger ^ofc^o f)eQa f)o! lool in bie finger. ha^ öofc^o

(E^

XXXV. 3. 25. 29.

f2(ff raufc^en fiedele rouf(^en ünb Hinge njol

burc^ bog forn! ttjeife iä) ein meiblin traroren

^ot jren bulen terlorn.

XXXVI. 3. S3. 58.

rs^fer §err ber Pfarrer ^ ber ^ot ber Pfenning

öil er f)at ein fc^one foc^in er faufft jr n)oi

fie toll.

W
XXXVII. 3o^anne§ ©tafiel.

'S'Jjer liebe fraroe üom folten brunnen bejc^er

ön§ armen lonbsfnec^t ein n^arme fonnen

ha^ mx nit erfriren. n^ol in beö mirte§ f)aufe trag

h)ir ein üollen ferfel** önb ein leren njiber aufe.'

W

IC

XXXVm. mot. Saulbiueljn.«

GJ) @ot wem fol id^§ ffagen ba§ fieimtii^

leiben mein? mein bul ift mir öerioget

bringt meinem §er|en pein. fol id) mic^ öon jr jc^e^ben^

nit öon mir tuenb b. ^) Ludouicus Senffei da.

3) molt V. *) ein da. ^) 5|3farri)err da. ^) fecfel

nein dbv, fecfel brein a. '') leren rau§ a. *) Nor.
Bauld da. ^) fd^toing ic§ mic^ ober bie f)etben 52 d.



202 — V, 38. 39. 40. -

t^ut meinem f)er|en lüe^e fo fc^lüing id) mtd^ ober

bie l^eiben bu gfic^t§i mi(^ nimmer mer.

XXXIX. gafpar Dt]^mai}r.

GRsecia quse quondam uirtute illustris & arte,

Historise ueterum si modo uera caniint,

Ho&pitibus lepidas tulit in conuiuia leges, Ex qnibus

haec est una^: Aiit bibat, aut abeat. Quippe nee in

meiito,3 Quid enim spectacula quserunt qui nequeunt
hilari fronte uidere iocos.*

Se Clinda pars. Hinc abiens quoniam cogor tibi

dicere uale. fac ualeas faelix^ dulcis amice diu

(prseterea nostros)^ saluere iubebis amicos, quos ego,

si cupiunt, tempus in omne colam.

Im Vagans statt dessen:

^$Rtncf tüein fo bfc^ert bir ©ott rtein fei) frolti^

VJ^ be^ ben leuten! milt bu benn ein I)auberbu^

fein fo fa()r in lualb naä) fc^c^ten! lüilt bu benn ein

gut gfell fein fo trind bal glefelein au^ mit trcin!

trincfg gar au^! fauffg gar au|!

©ecunba pax§. <Bo fComing ic^ mic^ ober bic

Iie^be hn ficEift micf) niinmer mer.

f'

XL. 3. 23. 23.

:(Sin 5lbler in ber loelt fo fd^on lebt^ fd^roebt

ob feim gfiber ob er fcE)on tregt Oon goU ein

fron önb fc^mingt fid^*^ t)in önb miber olfe bu gart

') ficf)ft av, gfid^ft 52 t. *) hec una est dab. ^) im-

merito dab. *) iocos bunos d. ^) foelix da. ^) nur
da. •?) d l'luc S?att)arina ©te auff ^ettcrlein ftanb auff
^aterletn @§ taget nor bcm inalbe ftanb auff liettcrlcin; a 2tue

lüatljartna ftet) auff 5lcttcr(ctn; b Stue Slatartna ftanb auff

Äettcriein, al^ bu gart eble fdjiMie frudit, lebft, fct)lt)cbft ob allen

n^eibcrn. ©§ taget üor bem inalbe, ftanb auff teterlein. ©abel)

lafe man btd) bleiben, ftcb auff 51eterlein. ^) bnb fcblncbft

bin V.
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eble fd^one frud^t f^föebft lebft ob allen tüeibern

mit \ä)bn geberb- lob 5U(^t ünb e^r. babet) la^ man
\)iä) bleiben!

XLI. 2. ©.*

fStn fing man [ag f)ab freub aU tag. gteid^

lüie man n^ol' nit mer icfi fteP nac^

f)of)em tüon? önter ber fonn kbt t)e|unb nid^t

baä mid) anfid)t. mein teil ^ah iä)* ber frewet mic^

all luft bnb freub iä) öor mir fi(^.

XLn. 2. ©.**

ÜB gutem grunb-' bon muub ic^ fing mh
fag^ ha^ fein menfc^ mag jr l^oflic^ gurfit

befc^reiben. man mu^ fie taffen bleiben ein sierb ob

fc^onen meiben.^

IC

XLIII, g. (S.^**

'@ toget bor bem n^albe^ ftanb auff fettcriein!

bie bafen lauffen balbe ftanb auff fetterlein

l^olber but! bu bift mein- önb ic^ bin' bein ftonb

ouff fetterlein!

d^

XLim. 3. SJ. 23.

|@r ba§ ettcnb baioen öil ber f)eb* fic^ auff

bnb gie^ ba^in tool auff fand ^acob ftraffen!

3ibet) bar fc^ud^ bie mu§ er I)an ein'^ fdf)üffel htt)

ber flafc^en.

XLV. ß. (g.****

/jM^t luft t^et id^ auBret)ten burdf) einen grünen

jJtV malb barinn ha t)ort id^ fingen bre^

bögetein niolgeftalt.

*) Lndouicus Senffei da. i) tübl a. «) ^^ |j^

fol V. ^) f)Df)er iDtrb av. *) ^ab t^ mein t^etl v.

**) Ludouicus Senffei da. ^) ber fcöf*nen iDeiben bvda.
***) 2ubouicu§ (Senffei da. ®) ^olge abv. '') fo bin
\d) b. «) mac^ bv. s)

fein d, bie b. ****) Lud.
Senffei ad.
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I"

XLVI.i SlrnoIbuS Don »rucf.

;(5in Hbler in ber tüelt \o fd^on fd^tüebt^ lebt ob

allem gftber ob er fc^on tregt üon golb ein

fron onb branget t)in ünb njiber^ at^ bu §art eble jc^one

fru(^t fd^niebft lebft ob allen ttjetjben mit f^on gebert lob

gud^t önb e^r: barbet) Ia§ mon tiä) btet)ben!

XLVII. 2Katt^ta§ §ermanu§.

@in ^er^ ünb gmüt

(s. oben Nr. XXX.)

XLVIII. SlbrtanuS Söittart.*

AftSin l^er^ önb gmüt

(s. oben Nr. XXX.)

XLIX. 3. 35. S3.

/r||\S8 iä) j(f)on arm önb elenb bin fo trag iä)^ boc^ ein fteten finn Hoffnung ti)ut mic^ er-

neren. tva§ mir öon @ot befcfieret i[t fol mir !ein

menjd^ nit föeren.

L. Lud. Senffei.

A|t5tg idö mein glud erlrorten nid^t mil ic^

2Jtl tod) nic^t öerjagen. ^ah öor oud^ tt)on gar

mand^en trit* önb boc^^ fein n)ilt eriagen. 2Ber

toeiff e06 ge^t^ bie funfftig' ge^t önb mi(^ geroert^

ha§ mir befeuert"" mit freuben Tlan galt monc^ frift^

bie ghjunnen ift^ ouff fret)ben.

1) dv haben dafür Nr. 43. ^) a. ütin ab(er in ber inelt

fo fcö6n, fein 2(bler in ber hjelt. (5§ taget öor bem n^albe, ftanb

nuff ^etterlem. Ob er f(^on tregt Don golt ein fron önb
tirangt t)in ünb totber, al§ bu jart eble fruc^t, ftanb auff

Stelterletn. ') t)erö)iber b. *) SöutCart da. *) ritt

abvd. ^) ha v. •') loaS e§ dabv. ') ber

flirren b.
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LI.

Ludouicus Senffei. 7 Vocum.

|5t§ tüirt e§ bod^-^ be§ tt)unber§ noc^ fo gar

ein fel^antS leben 2(1^ je^unb ift^ all weit

bot lift mit untren? gar dmbgeben? Öint wort arg

tüd^ üil grn§ 66^ blid ift je^t ber fitti anff erben

el günt je^t^ feiner met)r~" bem anbern e§r. wa§
wil e§ noc^ brau§ Werben?

LH.
Leonh. Pannig* Abscfs pausis 5 cum pausis 10 Vocum.

©^ ®ot wem fol i6)§ flogen%'
(s. oben Nr. XXXVIH.)

^) je^t gemein d^; je^unb gmein d^. *) fehlt

d'^d^ab'b^v. *) Leon Paminger bv.

[Es folgt hier:

Register der Liedlein des Fünfften theyls).



Anmerkungen.

Der Zweck folgender vergleichender Anmerkungen ist

erstens, Alter und Verbreitung auch eventuelle Erhaltung

der Lieder anzudeuten, weshalb sie chronologisch angeordnet

sind; zweitens, die fehlenden Musiknoten nach Möglichkeit

zu ersetzen durch Hinweise auf vereinzelte moderne Abdrucke

der Melodien oder Musiksätze. Ausser diesen gedruckten

Partituren möchte ich noch auf die Abschriften von Ludwig
Erk in seinem Nachlass auf der Bibliothek der kgl. Hoch-

schule für Musik in Berlin hinweisen ; diese Partiturabschriften

füllen über dreihundert Blätter und sind allen fünf Teilen

der Liedlein entnommen.

Des Eaumes wegen ist es mir unmöglich die meist sehr

umfangreichen Titel der zu diesen Anmerkungen benutzten

Liederbücher anzugeben. Man wird sie aber ohne Schwierig-

keit in Eitners Bibliographie der Musiksammelwerke des 16.

und 1 7. Jh. (chronologisch eingeordnet), in Goedekes Grund-

riss n, 26 fif. oder in John Meiers Bibliographie des Volks-

lieds im zweiten Band von Pauls Grundriss finden können.

Die abgekürzten Titel moderner Werke brauchen meist keine

weitere Erklärung als vielleicht die folgenden:

Kataloge: K.Bartsch, Hss. der Heidelberger Universitätsbibl.;

J. J. Maier, Katalog der Münchener Hss. ; J. Richter, Katalog

der Hss. der öffentl. Bibl. in Basel.

F. M. Böhme, Altdeutsches Liederbuch. Leipzig 1877.

Erk-Böhme, Deutscher Liederhort. 3 Bde. Leipzig 1893—4.

Goedeke und Tittmann, Liederbuch aus dem 1 6. Jh. Leipzig

1881.
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Görres, Altteutsche Volks- und Meisterlieder aus Hss. der

Heidelberger Bibl. Frankfurt 1817.

Köhler -Meier, Volkslieder von der Mosel und Saar. Halle

1896.

Liliencron, Deutsches Leben im Volkslied um 1530. Kürschners

deutsche National-Litteratur Bd 13.

Marriage, Volkslieder aus der badischen Pfalz. Halle 1902.

Mittler, Deutsche Volkslieder. Frankfurt 1865.

Mh. f. Mg. Monatshefte für Musikgeschichte. Berlin 1869 f.

Nicolais Kleyner feyner Almanach. Hsg. Georg Ellinger.

Berlin 1888.

Weller, Annalen der poetischen National-Litteratur der

Deutschen im 15.—16. Jh. 2 Bde. Freiburg i. B. 1862—4.

I.

1. X'xdi al§ mic^ fclfift l^ersUcb otteiu. 3 Str. Anon.
Erste Hälfte des 16. Jh. mit einer andren Melodie, Baseler
hs. F X, 1— 4, bl. 27 b, komponiert von L. Senfl, ib Nr. 33,

vgl. J. Eichter, Katalog, S. 44 und 46. 1532 Hans Gerle,
Nr. 23 (Goedeke Grd II, 28). 1582 Ambr. Lb, Nr. 43 mit 3
entspr. Str. und Berliner Lb, Nr. 177 mit 3 entspr. Str. 1588
Mancinus, Nr. 28 mit 3 entspr. Str. Ende des 16. Jh. —
Anf. des 17. Jh. f Münchener hs. 1501, Nr. 30 von einem
unbenannten Komponisten.

2. 'S)h mi^ crfrettJt ift lobcttS »erb. 3 Str. Erasmus
Lapicida. 1519 Amt von Aich, Nr. 67 3 entspr. Str.

4. 2Ber ebcl ift 3u bicfer frtft. 3 Str. S. Mahn. 1576
Lechner Nr. 14, 2 Str. 15S6 wieder in seinen Villanellen Nr. 31.

5. ©§ bringt boljcr mit forg tmb gfer. 3 Str. T. Stoltzer.

Die Melodie ist abgedruckt Mh. f. Mg. 1893 XXV, 178.

6. ©rtuerft fjat mir ia§ fftvi} ju bir. 3 Str. G. Forster.

Akrostichon E-li-sa, im vollständigen Liede Elisabet, Joh.
Walter Gesangbüchlein, 1544, Nr. 56, abgedruckt Wackernagel
Kirchenlied IIL 184. Nr. 213, vgl. auch Mh. f. Mg. I. 41. 1581
J. Reiner, Nr 20, 1 Str.

7. 21^ ^cr^tg§ fjex^ metit fö|mer$. 5 Str. 1536 H. Finck,
Nr. 8, 3 entspr. Str. 1570 Scandelli, Nr. 4, 3 entspr. Str.;

nochmals bei ihm 1578 und 1579. 1576 Lechner, Nr. 5, 3 Str.

1582 Ambr. Lb., Nr. 37. 1586 Lechner Villanellen Nr. 10,

3 entspr. Str. 1590 Gregor. Turini, neue liebl. teutsche Lieder,
Nr. 4, 3 entspr. Str. 1592 Musik und Anfangsworte in Seb.
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Ebers Hs., Berlin, bl. 3&a. 1594 Valentin Haussmann, Nr. 4,

4 Str. 1597 Gregor Lange II, Nr. 7, (Vorwort 1586 datiert)

3 entspr. Str. 1599 Joachim Belitz, 4 Str., nur die erste stimmt.
Oj. fl. Bl. Magdeburg bei Wilhelm Ross „Vier schone newe
Lieder, das Erste Ach Hertzigs Hertz", Berlin Ye 821;
Berliner Hs. Mgf. 6Sf., S. 28 (Bolte). Anfang des 17. Jh.
Uhland und De Boucks Lb, Nr. 142. 1600 Celscher, Nr. 9
(Bolte). 1601 Lb. Joachim Karls von Braunschweig, Nr. 16,

3 Str., Bolte, in der Zs. f. d. Phil. XXV, 30, wo auf E. Radecke,
Vierteljahrschrift für Musikwiss., VII, 321 hingewiesen wird.
1 602 Königsberger Hs. von Joh. Hänisch, (Jos. Müller, Mus.
Schätze der Bibl. zu K., Bonn 1870, S. 61); Pv. d. Aelst,
Nr. 140 (Goedeke IP, 42—3). 1603 Val. Haussmann (Böhme,
Ad. Lb., Nr. 132); fl. Bl. Augsburg bei Val. Schönigk im
Berliner Mischband Yd. 7850, Nr. 12, 8 Str., nur die erste

stimmt, andere undatierte Drucke Schönigks im Berliner
Mischband, Yd. 7850, Nr. 8 und Londoner Mischband, Brit.

Mus. 11515 a 52, Nr. 3, beide mit 9 Str., deren nur die erste

stimmt. 160.5—8 Lb. des Peter Fabricius, Nr. 23 (Bolte).

1646 geistl. parodiert in Werlins Hs. (Böhme 1. c.) 1656 Venus-
gärtlein, Neudruck, S. 163, nur die erste Str. stimmt. Akros-
tichon A-n-n.

8. ©0 id) :^cr^tteb nun üon btr fti^eib. 3 Str. L. Senfl.

1534 Ott, Nr. 61, 1 Str., komp. v. L. Senfl. Ein verwildertes
Akrostichon So-wil-la; dieser Name (Sibüla) auch unten III,

67 und I, 57.

9. mM ttiibcrfter tt)o§ üngcfcL 3 Str. G. Forster. 1577
Lechner II, 2 Str., nochmals 1586 in seinen Villanellen.

10. :3d) wet^ ein ppf(!^c§ frenjelcin. 3 Str. Str. 2,

Zeile 1 sollte des Reims wegen „trew vnd lieb" schliessen.

1573 di Lasso 11, Nr. 13, 1 Str; nochmals in der Gesammt-
ausgabe 1583, Nr. 25. 1574 Vtenthal, Nr. 8, 1 Str.; nochmals
1586. 1597 G. Lange II (A^orwort 1586 datiert), Nr. 1, stark

abweichend. 1605—8 Lb. des P. Fabricius, Nr. 187 und 194
(Bolte).

12. 9ln bti!^ auff erb fein frenb fo »erb. 3 Str. Wahr-
scheinlich nach Forster in der Münchener Hs. 3155, Nr. 61,

3 Str. (J. J. Maier, Kat. 133). Akrostichon An- na, weswegen
man annehmen kann, dass das K ein früheres A ersetzt hat.

14. 9Id) l)6c^fte 5tr onff al mein ßir. 3 Str. Laur. Lemlin.
1605—8 Lb. des P. Fabricius, Nr. 124 (Bolte).

15. SBcrgangen ift mir ghtd tinb IjcijL 3 Str. G. Forster.

1560 Hs. Lb. Basel F X, 17—20 (Bolte). 1569 Ivo de Vento,
5 stimmig, Nr. 9, nochmals 1571 und 1582, 3 stimmig 1583,

Nr. 5, 2 Str. 1570 Scandelli, Nr. 13, nochmals 1578 und 157!).

1571 Ammerbachs Tabulatur Mh. f. Mg. I, 41. Münchener Hs.
d. 16.— 17. Jh., Nr. 1501, Lied 20 (J. J. Maier, Kat. 122).

16. ^ä] ^ob§ flettJttgt ^crlj liebfte mcibt. 3 Str. G. Forster.

1546 Gerle, Tabulatur auf die Instrument Mh. f. Mg. I, 4.
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Um 1568 Berliner Hs. Mgf. 752, Nr. 20, 3 entspr. Str.; ver-

wandt ist auch Nr. IS. Um 1569—75 von HelmstorÖs Hs.
Berlin, Teil III. Bl. 17, 3 entspr. Str. Um 1575 Berliner Hs.
Mgf. 753, Nr -40, 3 entspr. Str. 15S2 Ambr. Lb., Nr. 14, 3

entspr. Str.; Berliner Lb., Nr. 66 desgl. 15SS 0. S. Harnisch,
Nr. 20, 3 entspr. Str. Um 16i)0 fl. Bl. o.j. Magdeburg bei

Wilhelm Eoss „Vier schöne newe Lieder, das Erste Ach
Hertziges Hertz", Berlin Ye. 821. 1602 M. S. von Joh. Haenisch
Königsberg (iMüller, Mus. Schätze der Bibl. zu K., Bonn 1S71,

S. 61); Melchior Francks Bergkreyen, Nr. 9 ,.ich habs gewagt
frisch unverzagt", 3 entspr. Str., nochmals in seinen Eeuter-
liedlein lHü3, Nr. 14. Ebenfalls „frish unverzagt" in zwei
fll. BU. oj. „Zwey schöner newer Lieder", Nürnberg Val. Neuber,
Berlin, Yd. 9946 und mit gleichem Titel Nürnberg, Georg
Wächter, im brit. Museum 11522 df. 16. Forsters Melodie
abgedruckt in W. Tappert Deutsche Lieder, Nr. 19, Berlin

Challier oj. A. Kopp findet im Liede das Akrostichon I-es-u

mit Verwandlung des „Drumb" der dritten Str. in „und"
(Zs. f. d. Ph. 33, 2S2).

17. 2tJ)mge§ ^cr^ Io§ fein ein ft^cr^. 3 Str., 2 fehlen,

denn das Akrosticlion lautet Agn(es).
18. 3d) ftcl leitet ah tjon fol(f)cr Ijafi. 3 Str. W. Grefinger.

1519 Amt von Aich, Nr. 51, 3 Str. 1535 Reuterliedlein

Goedeke -11, 31). Um 1536 Gassenhawer und Reuterliedlein,

Nr. 79, 1 Str. 1560 Baseler Hs. F X 17—2u (Bolte). Um
1568 Berliner Hs. Mgf. 752, Nr. 106, 3 entspr. Str. Um 1575
Berliner Hs. Mgf. 753, Nr. 79, ;< entspr. Str. 1577 Lechner II.

Nr. 11, 3 entspr. Str. 1578 Eccard, Nr. 10, 1 Str. 15b6
Lechners Villanellen, Nr. 22, 3 entspr. Str. 1605—S Lb. des
P. Fabricius, Nr. 143, 1 Str.

19. On eer t>nb gnnft lebt t}^ ber giert. 3 Str. G. Forster.

1577 Lechner, neue teutsche Lieder, Nr. 9.

22. %vam td) bin cut^ »on ^crfeen tfolb. 3 Str. G. Peschin.

1588 Ochsenkhun, Bl. 75, 3 entspr. Str., komp. v. L. Senfl..

1569 Ivo de Vento, Nr. 24, nochmals 1571, 1582. 1576 di

Lasso I, Nr. 14, nochmals 1583, Nr. 31. 1577 Lechner II,

Nr. 10, 3 entspr. Str. 1581 Gosswin, Nr. 11. 1586 Lechners
Villanellen, Nr. 21, 3 entspr. Str. 1614 Kanflfmann, kurtzw.
teutsche Lieder, Nr. 20, 3 entspr. Str., komp. v. Lechner.

23. QlrtHcf) »nb fcf)on gonö rool geftalt. 3 Str. C. Bohemns.
Partitur Mh. f. Mg. XXVI, 77. Akrostichon A-ma-lei.

24. 25>a§ wirb es ioä) be§ wunberS norf). 3 Str. L. Senfl.

Vor 1529 -Baseler Hs. F X 21, Bl. 2 b, 3 entspr. Str. (Richter,

Kat. 59). Um 1530 fi. Bl. der Hergotin, 9 Str., abgeschrieben
von Kopisch, Berlin Mgq. 752, Bl 10, ,Ein hübsch new Liede
Was wirdt es doch des Wunders noch." 1532 Hans Gerle,

Nr. 17 (Goedeke ni, 29). 1534 Ott, Nr. 46, 3 entspr. Str.

1536 t Hans Neusidlers Lautenbuch, Dd. 4. 1540 Saiblinger,

Nr. 63 (Goedeke ^11, 37); komp. von L. Senfl., Mone. Anz.

G. Forster, Liederbuch. 14
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1864, § 186. 1545 Ehau Bicinia, Nr. 3 und II, Nr. 95. Mitte
d. 16. Jh. als Liebesklage, Lb. der Herzogin Anna Amalia
von Cleve, Nr. 14, Bolte in Zs. f. d. Ph. XXII,:i99f. 155ä
Yannius Bicinia, Nr. 3 b, 2 Str. 1560 Baseler Hs. F X 17—20
(Bolte). 1581 J. Reiner, Nr. 17. 1582 Ambr. Lb., Nr. 21, 3

entspr. Str.; Berliner Lb. Nr. 73 desgl. 1602 Paul v. d. Aelst,

Nr. 176 (Goedeke "H, 42—3). Oj. Fl. Bl. Straubing bey
Hansen Burger, 9 Str., Berliner Mischband, Yd. 7831, Nr. 31;
Nürnberg, F. Gutknecht „Ein schon new Lied Frisch auff in

Gottes Namen", 9 Str.. Berlin, Yd. 9637. Oouj. Heidelberger
Hs. 343, Bl. 135 a, 6 Str. (Bartsch, Kat. 99) und folgende fll.

Bll. : ,Drew schone Lieder. Das Erst, Es ist vil Wunders
inn der weit", 9 Str., Berlin, Ye. 209; „Sös lede volgen dat
erste wat wert ydt doch des wunders noch", 10 Str., Berlin,

Ye. 437. Partitur Liliencron, Nr. 3.

25. Gin ntciblein fugt mir frcunblirf) ju. 3 Str. Machinger.
1513 P. Schöffer, Nr. 4 (Goedeke m, 26). Nach Eitner Mh. f.

Mg. XXV, 219 ist Schöffers Partitur, die er dort abdruckt,
von Forster wenig abweichend; S. ist wohl Forsters Quelle
gewesen, da auch sein Text entsprechend ist, vgl. Böhme,
Ad. Lb., Nr. 199. 1532 Hans Gerle, Nr. 14 (Goedeke m, 29),

1560 t Baseler Hs. F X 17—20, Nr. 69 (Bolte). 1570 Scan-
delli, Nr. 8, wieder 1578 und 1579. 1582 Ambr. Lb., Nr. 46,

3 entspr. Str; Berliner Lb., Nr. 98 und Nr. 143 desgl. Um
1618 Erfurter Lb., 6 (Mittler 65S). Fll. Bll. oj. Hans Gulden-
mundt, 3 entspr. Str., abgeschr. in der Kopisch'schen Hs.,

Berlin, Mgq. 752, Bl. 65; F. Gutknecht, Nürnberg ,,Ein kleg-

lich Med von eines Fürsten Tochter vnd einem Jüngling''

(von Hans Sachs), 3 entspr. Str., Berlin, Yd. 8462; Yal. Fuhr-
mann, Nürnberg, 3 entspr. Str. auf e. Bl. mit demselben Inhalt

und Titel wie Gutknechts, Berlin, Yd. S46S. Von der Be-
liebtheit des Lieds zeugen auch die Parodien

,
geistlich und

weltlich, die Böhme 1. c. anführt.

26. SDierrf fd)eiben§ flog ee itf) öcrsog. 3 Str. J. Blanck-
müller. Partitur Mh. f. Mg. XXVI, 74.

27. (?itt beumicin jort gcftf)Iac^ter ort. 3 Str. L.Lemlin.
Etwas erweitert im Wunderhorn I, 124.

29. aiJeiit einiges 9(. 3 Str. Paulus Hoffheymer. 1513

Baseler Hs. F 1X22, Bl. 1 1 b (Richter, Kat. 33). 1519 Amt
von Aich, Nr. 7, 3 entspr. Str. 1530 Ebenreutters Hs., Berlin,

Bi. 326b abweichend. 1536 7 Hans Neusidler. 1545 Rhans
Bicinia II, 97, 1 Str., PR überschrieben. 16.— 17. Jh. f
Münchener Hs. 1501, komp. v. P. Hoffheymer (J. J. Maier,

Kat. 122).

30. ^nö)t ecr tinb I06 jr »onet bet). 5 Str. P. Hoffheymer.
3 Str. fehlen um das volle Akrostichon zu bilden Zrist(ina),

vgl. Mh. f Mg. XII, 13. Forsters Quelle ist Oeglin, 1512,

Nr. 39, 8 Str., vgl. Neudr. von 0., § 23. 1513—18 Peter

Schöffers Lb., Nr. 36, 3 Str., s. Goedeke «11, 26 und Mh. f.
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Mg. 1. c. 1535 Eeutterliedlein, Nr. 25 (Goedeke -II, 31). 1536

f Hans Nensidler f. 2; Gassenhawer und Rentterliedlein,

Nr. 74. Erste Hälfte d. IH. Jh. Baseler Hs. F X 1—4, Bl. 8 b,

8 Str., Tonsatz gleich Oeglin und Forster (Eichter). 1544
.Sehmeltzel Quodl., Nr. 6, (Eitner, deutsches Lied I, 29). 1545
Rhaus Bicinia II, Nr. 96, 1 Str. 1560 Baseler Hs. F X 17—20
(Bolte). Oj. Heidelberger Hs. 343, Bl. 73a, 3 Str. und 141 b,

8 Str. (Bartsch, Kat. 97 und loO); folgende Berliner fll. Bll.

oouj :
— Yd. 9562 „Ein hiipsch new lied genant. Zucht eer

vnd lob" 8 Str.; Sammelbaud Yd. 7S01, Nr. 73, 9 Str.; Yd.
9559 „Schöner lieder zwey das erst, Zucht eer vnd lob", 8 Str.

32. 6tn Wächter gut in feiner Ijüt. 3 Str. 1560 Baseler
Hs. F X 17—20 (Bolte). Um 1575 Berliner Hs. Mgf. 753,

Nr. 95. 3 entspr. Str. 1582 Ambr. Lb , Nr. 47, 3 entspr. Str.;

Berliner Lb., Nr. 99 desgl. Um 1618 Erfurter Lb., Nr. 47
(Mittler 157).

33. :^d) Hag ben tog »nb aüe ftunb. 3 Str. T. Stoltzer.

Um 1530 fl. Bl. der Hergotin im Berliner Mischband, Yd. 7821,
Nr. 33, 3 entspr. Str. 1532 Hans Gerle, Nr. 15 (Goedeke ^H,
29). 1534 Ott, Nr. 27, komp. L. Senfl., 3 entspr. Str. 1535
Rentterliedlein, Nr. 35 (Goedeke II, 3 J). 1536 f Hans Neusidler
d. 3 k.; Gassenhawer und Rentterliedlein, Nr. 59. 1544 Ott, Nr. 4,

3 Str. abweichenden Textes. 1546 Baseler Hs. F IX 32—35,
mit gleichem Tonsatz, Ott dagegen hat gleiche Melodie und
anderen Satz (Richter, Kat. 39). 1549 50 Lieder, Berg und
Neuber. Um 1550 68 Lieder, Nr. 16, Berg und Neuber. 1560
Baseler Hs. F X 17—20 (Bolte). Um 1568 Berliner Hs.
Mgf. 752, Nr. 78, 3 entspr. Str. 1582 Ambr. Lb., Nr. 189,

3 entspr. Str.; Berliner Lb, Nr. 146. Oj. Heidelberger Hs.

343, Bl. 77a, 3 Str (Bartsch, Kat. 97); fl. Bl. oj. Aiigsburg
Agatha Geglerin „Ein anders Lied, Ich klag den Tag vnnd
alle Stund" Yd. 9261 (nach dem Katalog der Kgl. Bibl. Berlin,

denn das Blatt war nicht zu finden); fl. Bl. oj. Nürnberg bei

Fr. Gutknecht „Drey schone Lieder, Das erst Ich armer Pols",

3 entspr. Str., Berlin Yd. 9681. Eine geistliche Parodie „hat
ain gemainer Lantzknecht gmacht" im einen Fall imter-

schrieben Martin Schrot, entweder vom Dichter oder Drucker,
auf zwei fll. Bll. in Berlin Ye. 3136. und 3137.

35. 2?on ebler ort aud) rein »nb äort. 3 Str. G. Schön-
felder. S. unten V, 20— 21. Anfang 16. Jh. Berliner Hs.

Mgq. 718, Nr. 1 (Bolte). 1513 Peter Schöffer, vgl. Böhme,
Nr. 130. 1529 Baseler Hs. F X 21, Nr. 15 (Richter, Kat. 60).

1532 Hans Gerle, Nr. 7 (Goedeke ^11, 29). 1534 Ott, Nr. 28,

3 Str. (die dritte ist nicht bei Forster) komp. L. Senfl
;
gleich-

falls von ihm ist die Parodie dieses Lieds Nr. 76, ein Trink-
lied. 1535 Gassenhawerlein , Nr. 21 (Goedeke *II, 31). 1536

t Hans Neusidler f, 12, Bb 4. 1549 5ü Lieder, Berg und
Neuber, Nr. 14. Um 1550 68 Lieder, Berg und Neuber, Nr. 14.

1553 Bicinia Bern, Nr. 7b. 1560 Baseler Hs. F X, 17—20

14*
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(Bolte). Um 1568 Berliner Hs. Mgf. 752, Nr. 22, 3 entspr.

Str. 1575 Berliner Hs. Mgf. 753, Nr. 26, 3 entspr. Str. 1582

Ambr. Lb., Nr. 15, 3 entspr. Str.; Berliner Lb., Nr. 67 desgl.

16.— 17. Jh. üLlands Lb., Nr. 7; f Müncheuer Hs. 1501, Nr. 19

(J. J. Maier, Kat. 122). Oj. fl. Bl. oo im Berliner Sammelband,
Yd. 7601, Nr. 61, 3 entspr. Str.; fl. Bl. Nürnberg, Val. Nenber
„Ein new Liedt, von einen Burgersknecht, vnd ein Bettlerin . .

.

ein ander Lied, Von Edler art, ein Frewlein zart" (das Lied
fängt öfters so an) 3 entspr. Str.

36. ^iibmd id) mu§ bitf) laffen. 3 Str. H. Isaac. Die
Melodie ist nach den' Mh. f. Mg. 1,66 um 14bi) entstanden,

nach Böhme, Nr. 254 schon 1475 von Isaac vierstimmig be-

arbeitet. Zur Melodie vgl. weiter den ausführlichen Aufsatz
von 0. Kade, Mh. f. Mg. V, 85 und die Antwort auf denselben
von Faisst dort \h 49. Abdrücke der Melodie nach Forster

C. F. Becker, Lieder und Weisen verg. Jh., Leipzig 1S49,

S. 9 und Böhme 1. c. ; Partitur Liliencron, Nr. 122. Die
Melodie wird noch heutzutage in der Kirche gesungen zu „o

Welt sieh hier dein Leben" und „Nun ruhen alle Wälder"
(Mh. f. Mg. I, 60). Es ging die Sage, den alten Text habe
Kaiser Maximilian gedichtet (Liliencron 1. c). Um 1540

Baseler Hs. F X 21. Bl. 60 (Richter, Kat. 63). Um 1560

Baseler Hs. F X 17—20, Nr. 70 (Bolte). 1570 Chr. Holland,

Nr. 24. 1 Str. ; fl. Bl. Augsburg, bei M. Manger, Uhland, 69 A.
1577 L. Lechner, Nr 16 (Mittler, Nr. 719). 15S2 Ambr. Lb.,

Nr. 188, 4 Str.; Berliner Lb., Nr. 145 desgl. Anf. 17. Jh.

Uhland und De Boucks ndd. Lb. Nürnberger Drucke oj.

F. Gutknecht „Drey schone Lieder, Das erst. Ich armer Pofs"

4 Str., Berlin, Yd. 96S1; Val. Neuber „Zwey Schöne Lieder.

Das Erst: Ich armer Bofs", 3 Str.. Berlin, Yd. 9685. Eine
menge Parodien bezeugen die Beliebtheit dieses Lieds;

geistlich 1547, 55, 69, 71 und 98, vgl. Böhme 1. c; politisch

„Canischa ich muofs dich lassen, Anno 1601 im Novembri",
Mones Anzeiger VIII, § 195, 13 Str.; ,0 Wien ich nniofs

dich lassen, ein Lied von dem Cardinal Klessel", 30 Str.,

Berliner Hs. Mgf. 754, Bl. 25, s. auch Mone Anz. VIII, 82;

„Zurück ich mufs dich lassen", Görres, S. 123, 5 •^tr.;

„Leiptzigk ich mufs dich lassen", Sebastian Ebers Hs. 1592,

Bl. 170b, Berlin; „Ach lieb ich muss dich lassen", s. imtea

IV, 18.

S9. 3(0) Diifnlä ncib ficleitglit^ äetjt. 3 Str. M. Wolff.

Um 1534 Schöner Lieder X, Druck der Hergotin (Goedeke
'^II, 30). Um 1550 V. Nenber „Schöner ausserlessner Lieder

zehen", 3 entspr. Str. in Reihenfolge 1, 3, 2; die erste Zeile

unserer Str. 2 fehlt, Britisches Museum, 11515a 48, Nr. 12.

Um 1576 Berliner Hs. Mgf. 7 53, Nr. y/d, 3 entspr. Str. in

Reihenfolge 1, 3, 2. Oouj. fl. Bl. „Veer lede volgen Dat
erste, Van der Vlen van Peyne", Berlin, Ye. 2665, 3 entspr.

Str. in Reihenfolge 1, 3, 2.
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40. !^d) bin öerfagt gen einer «tagt. 3 Str. Dieses Lied
scheint die Fortsetzung eines anderen zu bilden nach dem
es mehrmals in Einzeldrucken erscheint: ,ein gut gsell wol
zu dem andern sprach". Setzt man jenes Lied voraus, wird
das Dunkle der ersten Str. aufgeklärt. Die beiden stehen

zusammen in einem Druck der Hergotin abgeschr. von Kopisch
Berliner Hs. Mgq. 752, Bl. 11.5 und \2:i und im fl. El. oouj.

Brit. Museum 11522 df. 29 „Zwey newe Lieder das erst Ein
gut gesell wol zu dem andern sprach", Nürnberg? um 155ii?

1513— IS Lb. ohne Titel, Nr. 27 (Goedeke ^H, 27). Um 1535

Reutterliedlein , Nr. 22 (Goedeke '''II, 31). Um 1536 Gassen-
hawer und Reutterliedlein, Nr. 71, 1 Str. Um 1540 (so datiert

Weller, Aunalen I, 221) fl. Bl. oouj. am Schluss T. B. S. (d.

h. Thiebolt Berger, Strassburg) „Drey schone neüwe Lieder

Das erst ein hüpsche Tagweifs von einem trauwen Wächter",
3 entspr. Str., Berlin, Ye. 53t;. 1549 50 Lieder, Berg und
Neuber, Nr. 41. Um 155i) fiS Lieder, Berg und Neuber, Nr. 41.

l5'^2 Ambr. Lb., Nr. 187, 3 entspr. Str.; Berliner Lb., Nr. 144,

desgl. Oj. fl. Bl. Nürnberg, F. Gutknecht .Ein schon New
Lied, So wvinsch ich jr ein gute nacht", 3 entspr. Str.

Yd. 9630.

41. OJtörf mit ber 3e»)t ^ot mi(^ erfrewbt. 3 Str. M.WoIff.
1546 Baseler Hs. F IX 32—35, Nr. 24 mit gleichem Tonsatz
(Richter, Kat. 40). 1 558 Ochsenkhun, Bl. 66.

42. aSßiUig önb frew on oüe rem. 5 Str. G. Forster.

1546 Baseler Hs. F IX 32—35, Nr. 25, mit gleichem Tonsatz
„Willig vnd truw ein mensche sy" (Richter, Kat. 40). 1573

di Lasso II, Nr. 9, 1 Str.; nochmals in der Gesammtausgabe
1583, Nr. 32. 1577 Lechner, Nr. 13, 4 Str.; nochmals in den
Villanellen 15S6, Nr. 23. 1582 Ambr. Lb., Nr. 48, 5 entspr.

Str.; Berliner Lb , Nr. 100 desgl.

43. dlaü) töiUen bein ntid) bir aßein. 3 Str. P. Hoff-

heymer. Forsters Quelle ist Oeglin 1512, Nr. 26, vgl. Neudr.
IV, § 16. 1512 Baseler Hs. F IX 22, Bl. 82 b (Richter, Kat.

34). 1529 Baseler Hs. F X 21, Bl. 4, 3 Str. (ib. 59). 1536 f
Hans Neusidler e 4, 1 3, Gg; Gassenhawer und Reutterliedlein,

Nr. 16. 1560 Baseler Hs. F X 17—20 (Bolte). 1574 Niederrh.

Liederhs. , Berlin, Nr. 21 , 3 entspr. Str. Um 156** Berliner

Hs. Mgf. 752, Nr. 5, 8 Str. Um 1570 Berliner Hs. Mgf. 753,

Nr. 37, 3 entspr. Str. 1565—79 Helmstorffs Hs, Berlin, 8 Str.;

Meusebach in seiner hs. Anm. zu diesem Ms. erwähnt einen

Druck des Liedes bei der Hergotin erschienen in seinem
Besitz. 1582 Ambr. Lb., Nr. 3, 3 entspr. Str.; Berliner Lb.,

Nr. 55 desgl. 16 Jh. oj. fl. Bl. oo im Berliner Sammelband,
Yd. 7801, Nr. 51, 8 Str.; Münchener Hs. 1501, Nr. 21 und
3155, Nr. 32 (J. J. Maier, Kat. 122); Heidelberger Hs. 343,

Bl 74b, 3 Str! (Bartsch, Kat. 97). 1602 Pv. d. Aelst. 171

(Goedeke Hl, 42—43). Ndd. fl. Bl. in e. Sammelband, früher
in Uhlands Besitz, s. Keller, Fastnachtsspiele S. 1472.
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44. ^er ^uitbt mir Dor bem licdjt ümfigat. 3 Str. 1513— IS

Liederbuch ohne Titel , P. Schofler, Nr. 20 (Goedeke "^11, 27).

1535 Reutterliedlein, Nr. 21 (ib. 31). 1536 t Hans Neusidler, k. 2:

Gassenhawer und Reutterliedlein, Nr. 70. 1544 Schmeltzeis
Quodlibet, Nr. 6. 15h0 Baseler Hs. F X 17—20, Nr. 6.S (Bolte).

1573 Ivo de ypnto. Nr. 1^. 1605—S Peter Fabricius (Bolte .

45. 9Icf| t)bd}itcr Mort bu eble« Blut. 3 Str. 151U Arnt
von Aich, 3 Str. Erste Hälfte d. 16. Jh. Baseler Hs. F X
1—4, Bl. 21b, mit Tousatz gleich Forsters (Richter. Kat. 44).

Um 1536 Gassenhawer und Reutteriiedlin . Nr. 3S. 15>1

J. Reiner, Nr. 9, 1 Str. 1591 0. S. Harnisch, vgl. Mones
Anzeiger l'>53. § 31.

46. mit aücn ftu fiin id) itt)afit 3 Str. H. Eitelwein.

Heidelberger Hs. 343. Nr. 26b, 3 Str. (Bartsch, Kat. 95),

Partitur Mh. f. Mg. XXV, 211.

47. Der mci) wil fid^ mit gmtften. 3 Str. L. Lemlin.
Nach Forster bei Böhme, Nr. 1 57 ;

gleichfalls, mit Umdichtung,
im Wunderhorn I. 201.

48. aSa« itit fol fein ftf)icft fid) Jje ntt. 3 Str. R. Unter-

holtzer. 1577 Lechner. 3 entspr. Str. 15S1 J. Reiner, Nr. 12,

1 Str. 15S6 Lechners Villanellen, Nr. 33, 3 Str. Um 1606

Berliner Hs. Musik G. 555, Nr. 19, 1 Str. Partitur nach Forster

Mh. f. Mg. XXVI, 96.

49. ;3d) t^ai) ^eimfid) ergeben mitt). 3 Str. P.Hoffheymer.
1545 Biciuia II, loo, i Str.

50. Wlatv bein gfert ift ^crt. 3 Str. Johan Frosch.

Akrostichon Mar-ga-reth. 1513— 18 Peter Schöffers Lb. ohne
Titel, Nr. 4, 3 Str. Mh. f. Mg. XII, 12, Goedeke ^II. 27.

51. SJZag id) »ngfürf nit wiberfttttt. 3 Str. Bohemus. vgl.

die Umdichtung unten Nr. lo2, komponiert von L. Senfl.

Akrostichon Ma-ri-a. ,.Das Lied erschien zuerst in e. fl. Bl.

von 152r,; dann ohne Angabe eines Verfassers als 'der

Königin von Ungarn Lied' in dem von Luther redigierten

Klugeschen Gesaugbuch von 152H und seitdem in den evan-

gelischen Gesangbüchern." (Lilieucron, Nr. 8.) Eitners Hin-

weis auf Judenkünigs Tabulatur von 1.^23 in seinem Ver-

zeichnis 46 betrifft wohl nur die Melodie. Maria, Königin
von Ungarn, verlor ihren Gemahl Ludwig in der Schlacht bei

Mohacz 15-'6, s. Böhme, Nr. 637 a der auch Forsters Melodie

bringt. FU. BU. von 1526 oouj. und Strassburg oj. in München
und Zürich führt Weller in seinem Repertorium 3851—2 an.

Um 1530 fl. Bl. der Hergotin abgeschr. von Kopisch, Berliner

Hs. Mgq. 752, Bl. 89, 3 Str., vgl. auch Mone Anz. VIII § 372.

1536 f Hans Neusi(iler e. ; 5ti Lieder, Berlin an die Grass-

liedlin gebunden, Nr. :'.i. 1560 Baseler Hs. F X 17

—

20

(Bolte). Oj. Heidelberger Hs. 343, Bl. r26a (Bartsch, Kat.

99); fl. Bl. Nürnberg bei Georg Wächter, ,,Zwey schöne

lieder, ein geistlichs vnd ein weltlichs von der Künigin von
Hungern", 3 Str., Berlin, Ye 2811 ; ein anderer Wachterscher
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Druck „Zwey newe Lieder das Erste Künig ein herr ob
allem reych' im Brit. Museum 115'22 df. 15, 3 entspr. Str.;

Weller. Annalen I, 232 datiert dieses um 1.560, der Katalog
des Museums um 1540; fl. Bl. Lübeck bei Johan Ballhorn
„Twe schone Lede, van der Königinnen van Vngern, Frouw
Maria vnde erem Gemahl Koninck Ludowich", Berlin, Ye. 2815,
3 entspr. Str. Partitur nach Forster Liliencron, Nr. s und
Mh. f. Mg. XXVI, 78. Vgl, auch Bolte. Zs. f. d. A. 35, 435.
i£| 52. SOiot^t irf| gunft i^an. 3 Str. Um 1575 Berliner Hs.
Mgf. 753, Nr. 31, 3 entspr. Str. 1582 Ambr. Lb., Nr. 190, 3

entspr. Str.; Berliner Lb., Nr. 147 desgl. 1597 Gregor Lange II

Nr. 3, Vorwort datiert 15S6.

53. aJergebeitg ift aü m6e uiib foft. 3 Str. M. Wolff. Eine
Paraphrase des 127. Psalms, Vers 1—2.

54. 9{t^ 6 nit l'rtt^. 3 Str. Erscheint zweimal im Heidel-
berger Codex 343, einmal als „ach W", Bl. 25 b, 3 Str., ein-

mal als „ach E", 3 Str. (Bartsch, Kat. 95).

55. JHtf) Rotfilter tfort »crnintm mein Wort 3 Str. L.

Lemlin. 1545 Bicinia II, Nr. 102, 1 Str.

56. l^-rcub id) offt mot^ in mir fcIbS ladf. 3 Str. 1577
Lechner II, Nr. 21 „Fried ich offt mach", 3 entspr. Str. 1586
Lechner Villanellen, Nr. 37 desgl.

57. Sie ift ber art üou titgcnt jort. 3 Str. Eytelwein.
Akrostichon : Si-wil-la.

59. Xaq «adjt id) fti^t nad) beim flcfitl)t. 3 Str. L. Lemlin.
1581 J. Reiner, Nr. 15, 1 Str.

60. 9)?ag id\ ^er^ficb erwerben bic^. 3 Str. L. Senfl.

Akrostichon: Mag-da-len. I.i32 Hans Gerle, Nr. 12 (Goedeke
^11, 29). 1534 Ott, Nr. 48, komp. von Senfl, 3 entspr. Str.

155S Ochsenkhun, Bl. 69 komp. von Senfl. Übereinstimmend
mit Forster, Münchener Hs. 3155, Nr. 83 (Maier, Kat. 133).

61. entranbet ift ber walbc. 3 Str. T. Stoltzer. Mög-
licherweise besteht Verwandtschaft mit einem Liede der
ersten Hälfte des 15. Jh. „der wald hat sich belaubet des
frewet sich myn mut", in Fichards Archiv III, 280, 1815.

Jedenfalls steht unser Lied schon 1452— 60 im Locheimer
Lb., Nr. 17, Jb. f. Mus. Wissensch. II, 1 18, aber in stark vari-

ierter Fassung, nur die erste Str. stimmt. Um 152o? fl. Bl.

oonj. im Berliner Sammelband, Yd. 7801, s. 10, nur Str. l

stimmt und sie ist stark variiert, (die Datierung von Arnold,
Jb. f. Mus. W. II, 166). Um 1530 fl. Bl. der Hergotin „ein

newes Lied In eynem newen thon. Es laafft ein thier vor
jhenem holtz", 3 entspr. Str , Berlin, Yd. 9287; als Tonangabe
in anderer BU. der Hergotin, s. Arnold 1. c. 166. 1532 Hans
Gerle, Nr. 6 (Goedeke ^11, 29). 1533 fl. Bl. oo. Weller, An-
nalen I, 220. 1535 Gassenhawerlin, Nr. 1 (Böhme, Nr. 257);
fl. Bl. oj. Nürnberg, Fr. Gutknecht „Ein schon new Lied, Ich
sähe mir für einem Walde, ein feines Hirschlein stan" u. s. w.
12 Str. (Datierung von Arnold 1. c). 1536 f Hans Neusidler
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e.; Gassenhawer und Reutterliedlein, Nr. 2; 56 Lieder, Berlin
an Gassenh. gebunden, Nr. 52; 65 Lieder, Peter Scböffer,

Nr. 42, 3 entspr. Str., komp. von T. Stoltzer (whsch. Forsters
Quelle). 1.137 fl. Bl. abgedr. Docen Miscell I, 278 (Arnold 1.

c). 1544 Ott. Nr. 54—55. komp. von L. Senfl, 3 entspr. Str.

1545 Bicinia II, Nr. 93, 1 Str. Um 1550 Lb. oouj. von M. Api-
arius Bern, Nr. 42 (Weller, Annalen 11,24). 1552 als Ton-
angabe in Bapsts Gesangbucli zu „ich dank dir lieber Herre"
(Arnold 1. c.) wozu die Melodie noch heute gesungen wird
Mh. f. Mg. I, 60. Um 1560? fl. Bl. Augsburg bei M. Franck
..Zwey schöne newe Lieder Ich sach mir vor einem Walde",
Brit. Museum 11522 df. 46, 12 Str., stark variiert. 1575
Berliner Hs. Mgf. 753, Nr. 42, 3 entspr. Str. 1577 Ivo de
Vento (Mone Anz. 1853, § 111). Um 1579 Liederhs. aus
Westfalen (Mone Anz. VIII, 183S, § 79). 1582 Ambr. Lb.,

Nr. 16, 3 entspr. Str.; Berliner Lb., Nr. 68 desgl. 15S3 Ivo
de Vento, Nr. 16, 1 Str. 16(i2 P. v. d. Aelst (Goedeke ni,
42—3). Um 1606 Berliner Hs., Mus. G. 555, Nr. 28. 1614
P. Kauffmann, kurtzw. teutsche Lieder, Nr. 37, 1 Str., komp.
von Ivo de Vento. Um 1618 Erfurter Lb., Nr. 16 (Mittler,

Nr. 716). 1621 Lobweger Gesangbüchlein, Nr. 179, geistl.

parodiert (ßolte). Oj. fl. Bl. Nürnberg durch Val. Neuber,
Titel wie Gutknechts, oben 1535, 12 Str., Berlin, Yd. v)676;

fl. Bl. Wulffenbüttel durch Cordt Hörne „Dre lede volgen:
DatErst, Entlouet ys vns de Walde", 12 Str., Berlin, Ye. 425;
fl. Bl. Zwickaw Wolffgang Meierzeck (Arnold 1. c); Heidel-
berger Hs. 343, Bl. 96, abgedr. Mone Anzeiger VII, §240,
3 entspr. Str.; f Münchener Hs., Nr. 28 (J. J. Maier, Kat. 122).

Ahnlicher Anfang in Uhlands Lb. I(i6 „Entlouet weren vns
de Wülde de frische Mey tritt herin". Zur Litteratur des
Lieds möcht ich noch ausdrücklich auf die wichtige Arbeit
von Arnold hinweisen und auf Hoffmann, Gesellsch. lied

Nr. 4. Zur Melodie vgl. Neudruck von Ott hsg., Eitner Bd.
IV, 120; Partitur abgedr. Liliencron, Nr. 59. Komponiert von
G. Othmayr unten III, 5.

62. 9l(f) meijblein rein idf t^ab oüciit. 3 Str. W. Grefinger,

Hier haben wir ein Liederknäuel von drei Liedern ähnlichen
Anfangs, ein scheinbar älteres Lied ,ach mediin rain ich dir

allein ich soll und mufs dein eigen sein", Augsburger Hs. d.

15.— 16. Jh. (Schletterers Kat., S. 118), unser Lied und ein

jüngeres „ach maidlein rein ich hab allein zu dienen dir im
willen", Vtenthal 1574, Nr. 3 und nochmals 1586; es kann
sich also etliches in der folgenden Litteratur auf die anderen
Lieder beziehen. Erste Hälfte d. 16. Jh. Baseler Hs. F X
1—4, Nr. 72, 2 Str. (Richter, Kat. 50). 1534 Ott, Nr. 102,

1 Str. komp. von Senfl. 1536 f Hans Neusidler q. 4. 1540
M. Kriesstein, Nr. 69 (Goedeke ^11, 37); Mone Anz. 1853, § 31.

1545 Bicinia II, 101, 1 Str. Um 1550? fl. Bl. Augsburg bei

M. Franck ,Drey schöne neüwe Lieder", 3 entspr. Str., Brit
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Museum 11522 df. 31. 1560 Baseler Hs. F X 17—20 (Bolte).

Um 1566 fl. Bl. oouj. im Berliner Mischband, Yd. 7S31, Nr. 63,

3 entspr. Str. 1569—75 Eelmstorffs Ms. III, Bl. 19, 3 entspr.

Str., Berlin. 1582 Ambr. Lb., Nr. 175, 3 entspr. Str.; Berliner
Lb., Nr. 12S desgl. Oj. Heidelberger Hs. 343, Bl. 37 a (Bartsch,
Kat. 96); Münchener Hss. 15(H, Nr. 27 und 3155, Nr. 6 (J. J.

Maier, Kat. 122 und 133); fl. Bl. Val. Neuber „Fünif Schöner
newer Lieder". 3 entspr. Str., Berlin, Ye. 71; fl. Bl. oouj. im
Berliner Mischband, Yd. 7850, Nr. 18, 3 entspr. Str.

63. ^er^ticbfteS Btib bctoci^ btdj milt. 3 Str. P. Hoflf-

heimer. Erste Hälfte d 16. Jh. Baseler Hs. F X 1—4,
Bl. 5b, 3 Str., Tonsatz gleich Forster (Richter, Kat. 43) da-
selbst auch Nr. 37, komp. von Senfl. 1512 Oeglin, Nr. 37,

Neudruck § 22, Forsters Quelle; C.F.Becker (Lieder und
Weisen vergangener Jh., Lpz. 1849, S. 3) bringt das Lied
nach Arnolt Schlicks Tabulaturen, Meintz 1512. 1537 fl. Bl.

00. Ain new lyed warumb yetz nit mer gut ist ain Pfatf
sein, 3 entspr. Str., Berlin, Ye. 3031. 1582 Ambraser Lb.,

Nr. 71, 3 entspr. Str.; Berliner Lb., Nr. 113, 3 entspr. Str.

Münchener Hs. 3155, Nr. 40, 3 Str. (Maier. Kat. 133).

64. man firf)t nun mol tcie ftct in Iiift. 5 Str. 16. Jh.
Heidelberger Hss. 171, Bl. 41b und 343, Bl. 124 a, 6 Str.

(Bartsch, Kat. 99). Um 1534 Schöner Lieder X der Hergotin,
Nr. 7 (Goedeke Grd. IP, 30), Nr. 7 ebenfalls im Nachdruck
Valentin Neubers, 6 Str., wovon die letzte des Mädchens
Antwort enthält: „Bist mir ein gesell recht ohn das G'',

Brit. Mus. 11515a 48, Nr. 12. Um 1536 65 Lieder, Nr. 24, P.
Schöffer (aller Wahrscheinlichkeit nach Forsters Quelle für
dieses Lied). Um 1550 Lb. oouj. M. Apiarius, Bern, Nr. 24
(Weller, Annalen II, 21). 1569 Helmstorff Ms. III, Nr. 14, Bl.

14b mit der sechsten Str., Kgl. Bibl. Berlin. 1572 0. Lasso
II, Nr. 10 (auch in späteren Ausgaben, 1573, 1581, 1593) und
in der Gesamtausgabe 1583, Nr. 27, 1 Str. 1577 Lechner II,

Nr. 14, 3 Str.; auch in seinen Villanellen, 1586, Nr. 25, 3 Str.

und 1588 in den Liedern nach art der Welschen Canzonen,
Nr. 28. 1582 Ambr. Lb., Nr. 193, 6 Str.; Berliner Lb., Nr. 150,
6 Str. 1589 Brechtel Nr. 16 (Bolte). 1605—8 P. Fabricius
Nr. 134 (Bolte). 1612 Ambr. Metzger, Venusblümlein, Nr. 8
ohne Str. 5. 1614 Kauffmann, kurtzw. teutsche Lieder, Nr. 21,

3 Str., komp. v. Lechner.
65. ^r§ gtetrf)en lebt ouff erben nit^t. 3 Str. Thomas

Stoltzer. Forster nahm das Lied aus P. Schöffers 65 Lieder,
Nr. 22 um 1536. Um 1550 Lb. oouj. M. Apiarius, Bern, Nr. 22
(Weller, Annalen II, 21). Ein ganz ähnliches Lied mit
gleichem Anfang aber in anderem Versmass findet sich 1578
bei Regnart (Ditfurth, 100 Lieder d. 16.— 17. Jh., Stuttgart
1876, Nr. 47); 1583 Regnarts Teutsche Lieder mit dreyen
Stimmen, Nr. 47; 1593 Regnarts Tricinia, Nr. 47; 1602 P. v.

d. Aelst (Hoffmann, Gesellschaftslied 1,127); 1614 Kauffmann,
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ktzw. teutsclie Lieder, Nr. S5 nach Regnart; fl. Bl. oouj. im
Berliner Mischband, Yd. 7850, Nr. 10.

66. aSoI fömlit ber mcJ). 3 Str. Wulff Grefinger. Erste
Hälfte d. 16. Jh. Baseler Hs. F X 1—4, Nr. 41 mit gleichem
Tonsatz (Richter, Kat. 47). 1534 Ott, Nr. 55-56, :i entspr.

Str., komp. v. Senil; Schöner Lieder X, Nr. t'> (Weimar, Jb.
IV, 22S) und im Neuberschen Nachdruck, Brit. Museum 1 1515a
48, Nr. 12, 3 entspr. Str. 1536 Hans Neusidler g. n. 3. 1560
Baseler Hs. F X 17—20 (J. Bolte). 1577 Lechner, Nr. lo,

1 Str. 158i) O.Lasso, Nr. .S3, 1 Str. Heidelberger Hs. 343,
Bl. 134a, 3 Str. (Bartsch, Kat. 99). 1778 Nicolais Almanach
n, Nr. 11 nach dem andern Teil der Bergkreyen, Nr. 18,

3 Str.

67. «8il freub ncrt mid) ju aütv ftttnb. 3 Str. 1513 Peter
Schöffer, Nr. 38 (Goedeke H^ 26). 1560 Baseler Hs F X
17—20 (J. Bolte).

6b. 5'rcuubtUtf)er gru^ mit pu\}. 3 Str. Erste Hälfte d.

16. Jh. Baseler Hs. F X i—4, Bl. 13b. mit demselben Satz
wie Forster und die Reatterliedlein, 3 Str. (Richter, Kat.
S. 44). 1512 Oeglin, Nr. 14 wahrscheinlich Forsters Quelle,

Neudruck tj 10, 3 entspr. Str. 1513—18 ein Liederbuch Peter
Schöffers, Nr. 35 Mh. f. Mg. XU, 10, 3 Str. 1529 Baseler Hs.
FX 21, Nr. 37. 15::i5 Reutterliedlein, Nr. 24 (Goedeke ll^,

31). 1.J36 Hans Neusidler, Nr. 4; Gassenhawer und Reutter-
liedlein, Nr. 73. Vor 1539 Fl. Bl. oouj., 3 entspr. Str., im
Berliner Mischband, Yd. 7821, Nr. 4. 16. Jh. Münchener Hs.
3155, Nr. 70 (Maier, Kat. S. 133). Fl. Bl. oj. Nürnberg, Jobst
Gutknecht Vier schöner Lieder, Das Erst Freundtlicher grufs,

3 entspr. Str., Berlin, Yd. 912ii.

71. 9iiitt gruj^ bi^ ©ot mein feine ßrot. 3 Str. Sixtus
Dietrich. Baseler Hs. F X 1—4, Nr. 62, komponiert von
S. D., 3 Str., erste Hälfte d. Iti. Jh. (Richter, Kat. S. 49).

72. Unfal tt>il »jeöunb ^abeit reri^t. 3 Str. Martin Wolff.
1513 Peter Schöffer, Nr. 33 (Goedeke IP, 26). Heidelberger
Hs. 34.3, Bl. 133 a, 3 Str. (Bartsch, Kat. 99).

73. @c ttJie eö mbti baunotf) fo fol. 3 Str. Mar. Wolff.
Um 1536 Gassenhawer und Reutterliedlein, Nr. 75.

75. (grft roirbt erfreut tneiu trourtgsi ^er^. 3 Str. Thomas
Stoltzer. Die Melodie abgedruckt Mh. f. Mg. XXV, 1893, 178.

76. 5« licöeä Brunft trag iö) gro§ fluuft. 3. Str. 1513
P. Schöffer, Nr. 28 (Goedeke U''. 26). 1536 Hans Neusidler
(das. 29).

77. fyrcunblic^er gnt^ ju oücr ftunb. 3 Str. 1534 Ott,

Nr. 81 , 1 Str., komponiert von Senfl. Hs. a. d. Anfang d.

16. Jh. „im Besitz des Hrn. M. Kuppitsch in Wien", Mones
Anzeiger VHI § 215.

78. SOtein l)er^ ffat ftd^ tnit Uc6 öcrpfiit^t. 3 Str. Forsters
Quelle ist Oeglin 1512, Nr. 20, Neudruck § 13. 1536 Hans
Neusidler d. 4 m. 2. 1560 Baseler Hs F X 17—20 (Bolte).
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1582 Berliner Lb., Nr. 14, 3 entspr. Str. Fl. Bl. oouj., 3

entspr. Str., im Berliner Mischband, Yd. 7821, Nr. 5. Un-
datierte Hss. d. Jfi. Jh.: München 3155, Nr. 18 mit Forster
übereinstimmend (Maier, Kat. 1.H3); Basel F X 1—4, Bl. 4, 3

Str. mit gleichem Tonsatz (Richter. Kat. 43); Augsburg
(Schletterer, Kat. S. 118, Nr. 37); Heidelberg 343, Bl. 126 a,

3 Str. (Bartsch, Kat. 99).

79. Sicin bing auff erb mtc^ frcmcn tljiit. 3 Str. H. Isaac.

1536 H. Finck, Nr. 5s, 2 Str. Müucheuer Hs. 3155, Nr. 5 mit
Forster übereinstimmend (J. J. Maier Kat. 133).

bü. ©§ miH Bit Unt. 3 Str. Thomas Stoltzer. Akros-
tichon E-l-s.

82. 9tun grftt hi6) ÖJot mein truferlitt. 3 Str. S. Dietrich.

1532 Hans Gerle, Nr. 22 (Goedeke H^, 29). Erste Hälfte d.

16. Jh. Baseler Hs. F X 1—4, Nr. 63, 3 Str. komp. v. Sixt.

Dietrich (Richter, Kat. 49). Vor 1539 Fl. Bl. oouj. im
Berliner Mischband, Yd. 7821, Nr. 4, 3 entspr. Str. 1577 Ivo

de Vento (nach Mones Anzeiger 1854 § 62). 1582 Ambraser
Lb., Nr. 72 „nun grüsse dich gott mein feines lieb", 3 entspr.

Str.; Berliner Lb., Nr. 114. 1583 Ivo de Vento, Nr. 17, 1 Str.

Fl. Bl. oj. Nürnberg bei Jobst Gutknecht Vier schöner Lieder,

Das Erst Freundtlicher grnfs, 3 entspr. Str., Berlin, Yd. 9120.

Ein verwandter Anfang „Nun grüfs dich Gott mein Mündlein
roth ich bin dir hold von Herzen" in Hoffmanns Gesellschafts-

lied I, 223 nach di Lasso 1573, Nr. 26.

83. 5irf) üttfal rtro^ wie gor on tno^. 3 Str. M. Wolflf.

1513 P. Schöffer, Nr. '34 (Goedeke IP, 26). Partitur nach
Forster Mh. f. Mg. .\XVI, 19.

84. :3d) ff«Ö öitb retö tttcitt groffe tvm. 3 Str. P. Hoif-

heymer. Akrostichon I-es-u. 1519 Arndt von Aich, Nr. 15,

3 entspr. Str. Um 1550 68 Lieder, Berg und Neuber, Nr. 46,

1 Str. Das Sprichwort vom Schwein und Muskaten auch in

H. Fincks Liedern, Nr. 24, 1536.

85. Wtin gtitöt mtb bliit ift gor ciitsi^nb. 3 Str. M. J.

Wenck. 15:i5 Gassenbawer und Reutterliedlin, Nr. 11, 1 Str.

1546 Baseler Hs. F IX 32—35, Nr. 14 (Richter, Kat. 40).

1549 5(t Lieder, Berg und Neuber, Nr. 5o, 1 Str. Um 1550

68 Lieder, Berg und Neuber, Nr. 51; Lb. der Anna Amalia
von Cleve, Bl. 13 b (Bolte in der Zs. f. d. Ph. XXII, 397f).

1553 Vannius Bicinia, Nr. 5b, 2 Str. 1575 Berliner Hs. Mgf.

753, Nr. 25 mit noch 3 Str. 1578 Umgedichtet bei Regnart
(Ditfurth 100 Lieder d. 16.— 17. Jh., Stuttgart 1876, S. 67),

nochmals in der Ausgabe von 1583, Nr. 54. 1582 Ambraser
Lb., Nr. 63 mit noch 3 Str.; ebenfalls Berliner Lb., Nr. 110.

1591 O.S.Harnisch, Nr. 27, 3 entspr. Str. 1595 Demantius,
Nr. 5, umgedichtet. 1604 O.S.Harnisch Hortulns. Oj. ein

Druck von Pamphilio Gengenbach, Basel (Zs. f. d. A. 45, 172)

mit noch 2 Str.; fl. Bl. oo. Berliner Sammelband, Yd. 7801,

Nr. 44, nur die erste Str. stimmt und diese nicht ganz, denn
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der Versmass weicht etwas ab; ndd. fl. BI. oo. Berlin, Ye.
437 ,Süs lede volgen Dat erste wat wert ydt doch des
Wunders noch", 3 entspr. Str.

86. JSil l)a§ uitb ncib 5« ^of it^ leib. 3 Str. M. Wolff.
157.3 Ivo de Veuto Nr. *5, 5 voc. 15S1 mit abweichendem
Text, Knöfel, Nr. 10, 1 Str.; J. Reiner, Nr. IS. 15S3 Ivo de
Vento, 3 voc, Nr. 18, 1 Str. 1588 Mancinus, Nr. 14, sein Text
weicht sowohl von Forsters wie von Kuöfels ab.

87. S?untfd)afft mit bir ^ct gcven irf|. 3 Str. P. Hoflf-

heimer. 1536 H. Finck, 3 entspr. Str. Um 1575 Berliner Hs.
Mgf. 753 , Bl. 42, Nr. 75, 3 entspr. Str. 1582 Ambraser Lb.,

Nr. 17, 3 entspr. Str.; Berliner Lb., Nr. 69 desgl. Baseler
Hs. F X 21, Bl. ts7, 3 Str. (Richter, Kat. 63).

88. 5d) fc^ ba^in f|er^ mut unb fiitit. 3 Str. 1545 Rhan
Bicinia II, Nr. 98, 1 Str.

89. '^ei- fpilcnö td) gor fein glüif nit Ijou. 3 Str. L.
Lemlin. 1536 H5 Lieder, Peter Schoffer, Nr. 50, 3 entspr. Str.,

komp. von Math. Greitter. 15o7 ohne Quellenangabe in

Docens Miscellaneen I, 279 f. Um 1 550 Lb. von M. Apiarius,

Bern, Nr. 50 (Weller, Annaleu II, 25). Um 1560 Berliner Hs.
Mgq. 162. 1577 Lechner II, Nr. 20, 3 entspr. Str. 15S6
Lechner Villanellen, Nr. 36. 1590 Lechner, Nr. 36, 3 entspr.

Str. vgl. Böhme, Ad. Lb., Nr. 486. 1602 P. v. d. Aelst 186
(Goedeke Grd. IP, 42 f.) Heidelberger Hs. 343, Bl. 68 b, 5

Str. (Bartsch, Kat. 96) vgl. Görres, S. 59.

91. 9)ietuö trottJren§ tft örfad) mir gfirift. 3 Str. P. Hoff-
heymer. 151.',— 18 Peter Schöfifer Lb., oouj , Nr. 21, 3 Str. (Mh.
f. Mg. XII, 12). Vor 1529 Baseler Hs. F. X 21, Bl. 14b, 3 entspr.

Str. (Richter, Kat. 60). 1536 Gassenhawer und Reutterliedlin,

Nr. 18, 1 Str. Um 15ö0 68 Lieder, Berg und Neuber, Nr. 54,
stark variiert sogar im Versmass.

92. (Jlettb bringt pcin bcm ^crijcu mein. 3 Str. Bene-
dictus Ducis. nochmals dieser Text komponiert von L. S(enfl)

im dritten Teil, Nr. 79. Akrostichou E-l-s. Anfang des
16. Jh. Baseler Hs. F X 21 , 3 entspr. Str. (Richter, Kat.,

S. 59). Erste Hälfte d. 16. Jh. Baseler Hs. F X 1—4,
Nr. 60 (Richter, Kat. S 49). Um l.i36 Gassenhawer und
Reutterliedlin, Nr. 51 ; P. SchöfFer 65 Lieder, Nr. 43, 3 entspr.

Str., komp. v. B. Ducis. 1514 Ott, Nr. 76, 2 Str., komp. von
Senfl; Schmeltzel, Nr. 6. Um 1550 Lb. von M. Apiarius, Bern
Nr. 43, Weiler, Annalen II, 24. 1576 Lechner, Nr. 8, Str. 1

und 3; Berliner Hs. Mgf. 753, Nr. 32, 3 entspr. Str. 1586
Lechners Villanellen, Nr. 14. Um 1588 Berliner Hs. Mgf. 725,
Nr. 97, 3 entspr. Str. 16. Jh. Heidelberger Hs. 343, Bl. 64b,
3 Str. (Bartsch, Kat. 96); fl. Bl. oouj. „Vier schöner Lieder
Das erst Elendt bringt peyn dem jungen hertzen mein",
Berlin. Yd. 9575, 3 entspr. Str. 16.—17. Jh. Miinchener Hs.
1501, Nr. 29 (J. J- Maier, Kat. S. 122).
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94. ein 9t. freunbtltc^. 3 Str. G. Forster. 15S2 Ambr.
Lb., Nr. 73, 3 entspr. Str.: desgl. Berliner Lb., Nr. 115.

96. 6ö lebt mein f)er^ in frcub unb ftf)crö. 3 Str. Lapi-

cida. Akrostichon E-l-s. 1519 Amt von Äich, Nr. 35, 3

entspr. Str.

97. 9Itf) licfi mit Icib toic ^ft bcin bfrfieib. 3 Str. P.

Hoffheymer. 1512—18 Lb. Peter Schöffers oouj. in München,
Nr. 29, 3 Str. (Mh. f. Mg. XII, 9). 1512 Oeglin, Nr. H, 3

entspr. Str. mit gleichem Tonsatz wie Forster und höchst

wahrscheinlich seine Quelle (Neudruck, S. 4). 1529 Baseler

Es. F X 21, Nr. 36 (Richter, Kat. 61). 1536 f Hans Neu-
sidler k 4, Cc. 4; Gassenhawer und Reutterliedl., Nr. 19, 1

Str. 1545 Bicinia II, 94, 1 Str. 155s Ochsenkhun, Bl. 71, S

entspr. Str. komp. v. Hoffheimer. 1560 Baseler Ha. F X
17—2U, Nr. 73. Um 1568 Berliner Es. Mgf. 752, Nr 58, 3

entspr. Str. 1576 Lechner, Nr. 7, 3 entspr. Str. Um 1576

Berliner Hs. Mgf. 753, Nr. 38, 3 entspr. Str. 1582 Ambraser
Lb., Nr. 6, 3 entspr. Str. ; desgl. Berliner Lb., Nr. 58. 1586

Lechners Villanellen Nr. 15, 3 entspr. Str. 1602 P. v. d. Aelst

183 (Goedeke Grd. IP, 42—3). Um 1618 Erfurter Lb. 6 (Mittler

657). Oj. fl. Bl. Nürnberg bei Georg Wächter „Zwey schöne

Lieder Das Erst, Ach lieb mit leyd, wie hast deyn bscheyd",

Berlin, Yd. 9483; Heidelberger Hs. 343, Bl. 91 a, 3 Str. (Bartsch,

Kat. 97); Münchener Hs. 3155, Nr 22, 3 Str. (Maier, Kat. 133).

98. Schwer Iangtt»ei(ig ift mir mein jeijt. 3 Str. Wolff
Gräfinger. Forsters Quelle ist wohl Peter Schöffers 65 Lieder

Nr. 10, um 1536. Um 1540 Baseler Hs. F X 21, Bl. 70b
(Richter, Kat.). Um 1550 Lb von M. Apiarius, Bern, Nr. 10

OVeller, Annalen II, 19). Um 1575 Berliner Hs. Mgf. 753,

Nr. 89, 3 entspr. Str. 1576 Lechner, Nr. 10, 3 entspr. Str.

1578 Eccard, Nr. 16, 3 entspr. Str. 1582 Ambr. Lb., Nr. 22,

3 entspr. Str.; desgl. Berliner Lb., Nr. 74. 1586 Lechner
Villanellen, Nr. 19, 3 entspr. Str. 1602 Paul v. d. Aelst 185

(Goedeke Grd. 11*, 42—3). 1614 Kauffmann, kurtzw. teutsche

Lieder, Nr. 19, 3 entspr. Str. komp. v. Lechner. Oj. Heidel-

berger Hs. 343. Bl. 79 a (Bartsch, Kat. 97, vgl. Görres, S. 51);

t Münchener Hs. 1501, Nr. 32 (Maier Kat. 122); Baseler Hs.

der ersten Hälfte d. 16. Jh. F X 1—4, Nr. 44, Satz gleich

Forsters (Richter, Kat. 47). Das Lied ist seiner Beliebtheit

wegen sowohl politisch als geistlich umgedichtet worden,

ersteres um 1550 als elfstropbiges Klagelied des Landgrafen

Philip von Hessen (des Knaben Wdh. II, 112, Ausgabe von
Birlinger-Crecelius I, 251 f.. vgl. Liliencron IV, 492); geistlich

in Knausts Gassenhawer Reuter und Bergliedlein Christlich

moraliter vnnd sittlich verendert, Frankfurt 1571, Nr. 26, 3

Str. (Birlinger-Crecelius Wdh. I, 450).

y9. (ga ift gemacht on gmnb icbat^t. 3 Str. W.Grefinger.

1536 P. Schöffer, 65 Lieder, 3 entspr. Str. von Grefinger

komponiert. Um 1550 Lb. von M. Apiarius, Bern, Nr. 33
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(Weller, Aunalen II, 23). Forsters Partitur abgedruckt Mh.
f. Mg. XXVI, 6S.

lOu. g(cttb itf) rieff önb feufft'*' fo tief. 3 Str. Arnolt
von Brück. Akrostichon Ele-no-ra. Forsters Quelle ist

wohl Peter Schöffer. 65 Lieder, Nr. 36 um 1536. 1533 Hans
Gerles Lantenbnch (Mh. f. Mg. XVIII, 1U4). Um i55ü Lb.
von M. Apiarius, Nr. 36 (Weller, Annalen II, 23). 1592 Lb.
für Ottilie Fenchlerin, Nr. .^u, 2 Str. (Alemannia I, 5B).

101. gl) ttiie fo gar frcunblitt) üebHd). 3 Str. 1577
Lechner. Nr. 71, 1 Str. 1582 Ambrascr Lb., Nr. 49, 3 entspr.

Str., nochmals dasselbe Lied, Nr. 24S; desgl. Berliner Lb.
Nr. 101. IbSS 0. S. Harnisch, Nr. 22. 3 entspr. Str.; Mancinus,
Nr. 31, 3 entspr. Str. Um 1618 Erfurter Lb., Nr. 49 (Mittler

641). Oj. Münchener Hs. d. 16.— 17. Jh. 15ol, Nr. 30 (Maier,

Kat. 122).

102. Tlaq iäi vnqiud nit »iberftan. 3 Str. L. Senfl.

Eine Umdichtung des Lieds gleichen Anfangs auf die Königin
von Ungarn, s. oben Nr. 51. Akrostichon Ma-ri-a.

103. 2öo§ ift bie weit. 3 Str. L. Senfl. 1573 Ivo de
Vento. Nr. 17.

104. ^octentio mu^ iH) ffan. 3 Str. L. Senfl. 1534 Ott
Nr. 84— So, 3 entspr. Str. komp. von Senfl. 1577 Lechner II,

Nr. 8, 3 entspr. Str. 1586 Lechners Vilknellen, Nr. 16. 1606
Laghkner, neue teutsche Lieder, Nr. 14, 3 Str., deren nur die

erste Forsters Text entspricht. 1614 Kauffinann, kurtzw.
teutsche Lieder, Nr. 75, 3 Str., Text wie bei Laghkner komp.
von Lechner. Oj. 7 Münchener Hs. 1501, Nr. 31 (Maier,

Kat. 122).

105. Tlein ^ct§ tjub möe it^ nie I) ob gfp'ttrt. 3 Str. Senfl.

Vf. Georg von Fronsberg. 1532 Hans Gerles Lautenbuch,
Nr. 2 (Goedeke Grd IP, 29). 1534 Ott, Nr. 39, 3 entspr. Str.

komp. von Senfl. Um 1535 Eeutterliedlein, Nr. 8 (Goedeke
Grd. n-, 31). 1536 Neusidlers Lantenbuch Cc. 3; Gassenhawer
und Eeutterliedlein, Nr. öS, 1 Str.; 50 deutsche Lieder, Berlin

mit den Gassenh. eingebunden, Nr. 47, 1 Str.; fl. Bl. der Her-
gotin oj. im Berliner Mischband. Yd. 7821, Nr. 37, 3 entspr.

Str. Vor 1539 fll. Ell., Yd. 7821, Nr. 5 und 7, letzteres bei

Hans Guldenmundl, beide oouj. 1560 Baseler Hs. F X 17—20
(Bolte) 1569 Ivo de Vento. Nr. 14, ohne die 2. Str., wieder
gedruckt 1571 und J582. 1569—75 Helmstorffs Ms., HI Bl. 8,

Kgl. Bibl. Berlin, 3 entspr. Str. überschrieben „ein schön
Lied Hern Jörgen v Fronsperg in seiner weifs zu singen";
in seinen hs. Anmerkungen zu dieser Hs. weist Meusebach
auf die Historia Herrn Georgen vnnd Herrn Casparn v. Frons-
berg ,Frankftirt 1568 und 1572, Bl. lS6b und auf Job. Höfeis
bist. Gesangbuch, Schleusingen und Nürnberg 1681, S. 480.

Um 1570 fl. Bl. Chr. Gastel, Augsburg (Weller, Annalen I, 222).

1575 Berliner Hs. Mgf 753, Bl. 3a, 3 entspr. Str. 1582 Am-
braser Lb. Nr. 5, Berliner Lb. Nr. 57, 3 entspr. Str. 1598
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G. Lange I, Nr. 14, 3 entspr. Str. (das Vorwort datiert von
1584). Oj. Heidelberger Hs. 343, Bl. 123b (Bartsch, Kat);
Münchener Hss. d. 16. Jh. 3156 Nr. 11 und 3155 Nr. 82 (Maier,

Kat. 134 und 133); fl. Bl. Nürnberg, Fr. Gutknecht „Drey
schöner Lieder Das erst Mein fleifs vnnd mhu", 3 entspr. Str.

Brit. Museum 11522 df 11. Wunderhorn 11,344.
106. Stf) tueiS Mit töte trf)§ f^alUn fol. 3 Str. Partitur

abgedruckt Mh. f. Mg. XXV, 2u8.

107. ©rettttJerb oiiff erb. 5 Str. 1560 Baseler Hs. F X
17—20 (Bolte). Um 1568 Berliner Hs. Mgf. 752, Nr. 42. 5

entspr. Str. 1569—75 Helmstorffs Ms., Berlin, Bl. 25b HI, 5

entspr. Str. 1582 Ambraser Lb. Nr. 168, 5 entspr. Str.;

Berliner Lb. Nr. 75, 3 Str. Oj. fl. Bl. folio Berliner Mischband
Yd. 7801, Bl. 15, 00, 5 entspr. Str.; Heidelberger Hs. 171, Bl.

38 b (Bartsch, Kat. 98).

108. ttjetlilic^ ort ^nrt truBftu mein ^er§. 3 Str. H.
Isaac. 1519 Arnt von Aich, Nr. 50, '^ entspr. Str. Um 1534
Schöner Lieder X, Nr. 5 (Goedeke Grd. IP, 30). 1536 f
Hans Neusidlers Lautenbuch f. 4. Um 1550 Schöner auser-

lessner Lieder zehen Nürnberg bei Valentin Neuber, Nr. 5,

3 entspr. Str.

109. 9itc grßffer licfi mir 511 ^oitben fom. 3 Str. Erasmus
Lapicida. Um 1568 Berliner Hs. Mgf. 752, Nr. 84, 3 entspr.

Str. 15S2 Ambraser Lb. Nr. 191 und Berliner Lb. Nr. 148,

3 entspr. Str.

111. 9)Jo§ 3Ud^t öerftont. 3 Str. L. Senfl. Akrostichon
Ma-ri-a. Münchener Hs. d. 16. Jh. 3155, Nr. 80, 3 Str. (Maier,

Kat. 133).

113. 9Jiag i^ pPudjt in eer tinb 5ud)t. 3 Str. Gregorius
Pitschner. Akrostichon Mag-da-len.

114. Sein frcitb ouff erb bte lengc werb. 5 Str. G.
Forsterus. 1540 G. Wickram „Spil von dem verlornen Sun"
Bl. G 5 b. (Bolte).

115. ©ttt biitg mit^ l^aöen weit. 3 Str. Lapicida. Dieses

Lied ist mir sonst nicht vorgekommen: ein ähnliches in

anderem Versmass, wovon jede Strophe ebenfalls mit „Gut
ding muss haben weil" anfängt ist durch Regnarts Kom-
position bekannt worden, 1583 und 1593, Nr. 48. 1602 P. v.

d. Aelst (Weimar, Jb. II, 354). 1614 Kauffmann, kurtzw.

teutsche Lieder, Nr. 10 komp. v. Regnart.

118. ^ä) htnt bir ba ftuubtltt!)e§ 91. 3 Str. M. Wolff.

Heidelberger Hs. 343, Bl. lila, 3 Str. (Bartsch, Kat. 98).

119 b. @rgi6 midj ber bie ortltcf) fünft. Akrostichon
Er-en-traut.

120. Wieweit »ntöfunft ije^ aüc fünft. 3 Str. G. Forster.

1536 P. Schöffers 65 Lieder Nr. 45, komponiert von Lazarus
Spengler; nach Eitner (Mh. f. Mg. 26, 74) schöpfte Forster

daraus Text und Melodie „und scheute sich nicht die ersten

vier Takte Spenglers genau abzuschreiben." Um 1550 im
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Apiarins'schen Lb. Nr. 45 (Weller, Annalen II, 24). 1578
Eccard, Nr. 4, 1 Str. 15SS Dedekind Jwöey.caovov, Nr. 30,

3 entspr. Str.

121. "^6) rem önb flog bo« irf) mein tag. 3 Str. G.Brack.
1519 Arnt von Aich Nr. 52, 1 Str. Um 1534 Schöner Lieder

X- Lm 1535 Gassenhawerlein Nr. 33 (Goedeke Grd IP, 31).

Um 1536 Gassenhawer und Eeutterliedlin Nr. 33, 1 Str. Vor
1539 fl. Bl. der Hergotin oj. im Berliner Mischband Yd. 7821

Nr. 26, 3 entspr. Str. Um 1550 Schöner ansserlessner Lieder
zehen, Nürnberg Yal. Neuber, Nr. 3, 3 entspr. Str. Um 1575
Berliner Hs. Mgf. 753, Bl. 41 b, 3 entspr. Str. 1577 Lechner
II, Nr. 19, 2 Str. 15S2 Ambraser Lb. Nr. 74, 3 entspr. Str.;

desgl. Berliner Lb. Nr. Il7. löS6 Lechners Villanellen Nr. 35,

2 Str. 15&b O.S.Harnisch Nr. 9, 3 entspr. Str. 1609 Andr.
Berger, Klaglieder Nr. 6. Oj. Heidelberger Hs. 343, Bl. 113 a,

3 entspr. Str. (Bartsch, Kat. 98 und Görres 57); fl. Bl. oo. im
Berliner Sammelband, Yd. 7801, Bl. 15, 3 Str.; als Tonangabe
im selben Band Kr. 27; fl. Bl. Nürnberg bei Valentin Neuber
„Drey schone Liedter, Das erst, Tag vnd nacht leid ich grofs

not", 3 entspr. Str. Kgl. Bibl. Berlin, Ye. 22; Druck von
Pamphilio Gengenbach, Basel oj., 3 entspr. Str. (Zs. f. d. A.

45, 174). Zum Satz und zur Melodie vgl. Mh. f. Mg. 25, 198.

123. 5rf) ^off e§ fclj öaft lüol mügli^. 3 Str. Erasmus
Lapicida, nochmals unten III, 43 komponiert von J. v. B(rant).

1513 Peter Schofi'er Nr. 16 (Goedeke Grd. IP, 26). 1530 M.
Ebenreutters Hs. aus Würzburg, Bl. 325 a, 3 entspr. Str. Erste
Hälfte d. 16. Jh. Baseler Hs. F X 1-4 (Richter, Kat. 45);

Heidelberger Hs. 343, Bl. 73b und 112b, 2 und 3 Str. (Bartsch,

Kat. 97 und 98).

123. Xt6ftlit^er Heb fte^ x^ mxi) ijcb. 3 Str. Paulus
Hoffheymer. 1512 Oeglin, Neudruck, S. 6 wahrscheinlich

Forsters Quelle mit gleichem Text und Tonsatz. 1513— 1^

Lb. Peter Schöffers Nr. 30 (Goedeke Grd. IP, 27 und Mh. f.

Mg. XIL 12. 1529 Baseler Hs. F X 21, Nr. 21 mit entspr.

Text (Richter, Kat. 60). Um 1530 fl. Bl. Hans Guldenmundt
Nürnberg oouj. (Weller, Annalen II, 215) abgeschrieben von
Kopisch, Berliner Hs. Mgq. 752, Bl. 173, 3 entspr. Str. 1532

f Hans Gerles Lautenbuch Nr. 8 (Goedeke Grd. IP, 29). 1536
•}- Hans Neusidlers Lautenbuch f 3 m. Cc: Gassenhawer und
Reutterliedlin Nr. 2o, 1 Str. Vor 1539 fl. Bl. der Hergotin
Berliner Mischband, Yd. 7821, Nr. 34, 3 entspr. Str. Um I54i»

(nach Weller, Annalen I, 221) fl. Bl. oouj. am 8chlusse T. B.

S. (d. h. Thiebolt Berger, Strassburg) „Drey schone neüwe
Lieder Das erst Ein hüpsche Tagweifs von einem trauwen
Wächter" Berlin, Ye. 536, 3 entspr. Str. Vor 1544 hs. Lauten-

buch auf pergament in Stockholm (Mh. f. Mg. XIV, 122). 1558

Ochsenkhuns Lautenbuch, Bl. 71, 2 Str. komp. von Hoffheimer.
1560 Baseler Hs. F X 17—20 (Bolte). 1576 Lechner Nr. 9,

3 entspr. Str. 1582 Ambraser Lb. Nr. 44, 3 entspr. Str.;
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Berliner Lb. Nr. 96 desgl. 1586 Lechners Villanellen. 1602
P. V. d. Aelst 184 (Goedeke Grd. IP, 42—3). 1614 P. Kauff-
mann, kurtzw. teatsche Lieder Nr. 18, 3 entspr. Str. komp.
von Lechner. Oj. Heidelberger Hs. 343, Bl. 41a (Bartsch,

Kat. 9G); Münchener Hss. 1501, Nr. 22, 3155, Nr. 76 und 3156
Nr. 9 (Maier, Katalog); De Boucks ndd. Lb. in Hamburg,
Nr. 81 (Kopp im Jb. f. ndd. Sprachforschung 1900, die ndd,
Lieder d. 16. Jh.).

124. 9)ltcf) wunbert fer t)c (enger t)e mer. 3 Str. 1513—
18 Peter Schöffers Liederbuch Nr. 23, 3 Str. (Mh. f. Mg. XII,

12). 1534 Ott, 121 Lieder, Nr. 54. Baseler Hs. d. 16. Jh.

F X, 1—4, Nr. 76 komp. von L. S(enfl) (Richter, Kat. 50).

Münchener Hs d. 16. Jh. .S155, Nr. 2 (Mh. f. Mg. XII, 12).

Fl. Bl. oouj. „Schöner lieder zwey, das erst, Zucht eer vnd
lob. Das ander, mich wundert seer, ye lenger ye mer",
Berlin Yd. 9559, 3 entspr. Str.

126. 2Itf) ^cr^tg§ Söl mein trcttJ öerttem. 3 Str. 1513 f
Peter Schöffers Lb. Nr. 59 (Eitner 298).

128. Dft Wiittf^ id) iv ouf ^er^eu gir. 3 Str. G. Bosch.
Nochmals unten IV, 19 komponiert von S. Zirler. Baseler
Hs. der ersten Hälfte d. 16. Jh. F X, 1—4, Nr. 54 komp. von
P. W(üst) mit gleicher Melodie (Richter, Kat. 48). Forsters
Partitur abgedruckt Mh. f. Mg. 26, 93. Münchener Hs. d. 16.

Jh. 3155, Nr. 75 (Maier, Kat. 133),

129. SBer feljc bic^ für ein fol^e an. 3 Str. Machinger.
1512 Oeglin Nr. 13 mit noch 4 Str. und dem Akrostichon
Warwara, das bei Forster ganz in Verwirrung geraten ist

(Neudruck § 9). 1513 Peter Schöffer Nr. 14 (Goedeke IP, 26).

15ö9_75 von Helmstorffs MS. III, Bl. 15b, 7 Str. 1597

Gregor Lange II, Nr. 14 (Vorwort 1586 datiert) 3 entspr. Str.

Münchener Hs. d. 16. Jh. 3155, Nr. 50, 7 Str. (Maier, Kat. 133).

Fl. Bl. oouj. und ohne Titel Berliner Mischband, Yd. 7804.

Bl. 23, 7 Str.

130. ©0 njünfrf) i^ jr ein gntc nad)t gu Ijnubert toufent

ftnnben. 3 Str. M. Wolff. 1524 Valentin Holls Hs. (Keller,

Vz. Altd. Hss. 135). Um 1536 Gassenhawer und Reutter-

liedlin Nr. 25. Vor 1539 fl. Bl. der Hergotin im Berliner

Sammelband Yd. 7821, Nr. 19, 3 entspr. Str. 1545 Bicinia II,

92, 1 Str. Um 1550 Schöner ausserlessner Lieder zehen,

Nürnberg bei Val. Nenber, 3 entspr. Str. 1558 Ochsenkhuns
Lautenbuch, Bl. 79 b, 3 entspr. Str. komp. von Stoltzer. Um
1568 Berliner Hs. Mgf. 752, Nr. 49, 3 entspr. Str. 1575 Ber-
liner Hs. Mgf. 753, Nr. 39, 3 entspr. Str. 1577 Lechner Nr. 8

(Holte). 1581 Knöfel Nr. 17. 1582 Ambraser Lb. Nr. 10, 3

entspr. Str.; Berliner Lb. Nr. 62 desgl. 1583 Ivo de Vento
Nr. 10, 1 Str. 1587 O.S.Harnisch Nr. 11, 1 Str.; nochmals
gedruckt 1591. 1588 Mancinus Nr. 16, 1 Str. 1602 P. v. d.

Aelst 94 (Bolte); M. Franck Bergkreyen Nr. 7, 3 entspr. Str.

1603 M. Franck Nr. 8 (Bolte). 1605—8 Lb. des Peter Fabri-

G. Forster, Liederbuch. 15
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eins Nr. 127, 3 Str. (Bolte). 1606 Laghkner Nr. 23, 3 entspr.

Str. 1612 t Ghros Bettlermantel. Oj. Berliner Hs. Mg:q. 612,

die niederrheinische Liederhs. Nr. 45. kontaminiert mit Förster

V, 19; Berliner Hs. Mgq. 10u4, S3 (Bolte); fl. Bl. oouj. Berliner

Sammelband, Yd. TSoi Nr. 64, 3 entspr. Str.; fl. Bl. oj. Nürn-
berg bei Jobst Gutknecht „Ein hübsch lied, mein eynigs A'V
3 entspr. Str., Berlin, Yd. 9126.

n.
1. G§ fout ein SJJeiefin f)oIen tutn. 2 Str. Sampson.

Grasliedlin 1535 Nr. 21, nur 1 Str.;

©§ toolt ein 2)ici)bltn ^olcn trein be§ a6em§ alfo fpate

ha bgegnet jr ein inegelcr inab er toolt nit abe laten.

1 545 Rhaus Bicinia I, Nr. 88 mit demselben Text wie Forster

in hochdeutscher Uebersetzung. 1559 „Het soude een meys-
ken halen wj'n" als Tonangabe zu Ps. 92 in den Souter-

liedekens.

3. ^0 ^0 ticber öan§ »crforg bcin goit§. G. Forster.

Um 1536 Grasliedlin Nr. 'lö. 1544 Ott Nr. 13, 3 Str. komp.
von Matthias Eckel. Eine Umdichtung 1614 in J. C. H(aidens)
Postiglion der Lieb Nr. 21.

4. ©ont SDicrten aj6ln iobtn mix, ein üuobltiet, (Partitur

Eitner das deutsche Lied I, 105) schupft aus folgenden Liedern
a) „SantMerten" oben Nr. 2 in zwei Stellen; b) „Ho ho lieber

Hans" oben Nr. 3; c) ein mir unbekanntes Lied (es ist vmb
snnst was lieb vnd gunst usw.); d) ,Venitejr lieben gesellen**

ein sehr beliebtes Trinklied, vgl. Berliner Hs. Mgq. 71 b aus

dem Anfang des 16. Jh., 1566 M le Maistre Nr. 90 (Eitner,

deutsches Lied I, 103) und folgende fll. BU. : Nürnberg, Georg
Wächter oj. „Ein hübsches liede, Venite jr lieben gesellen

one sorgen" 6 Str., Berlin, Yd. 9489; ganz entsprechend oouj.

„Ein hübsche liede, Wo soll ich mich hinkeren" Yd. 9496

;

ndd. Uebersetzung oouj. „Veer schone lede, Vam Slomer.

Dat ander Yenite gy leven Gesellen ane sorgen". Yd. 95u9;

Nürnberg, F. Gutknecht um 1535? „Zwey schöne newe
Lieder das erste Venite jr lieben gesellen one sorgen" brit.

Museum 11522 df. 12; um IfOO? Augspurg bei Hans Zimmer-
man „Ain hübsches Liede Venite" usw. brit. Museum 11517
aa 15. e) Den liebsten bulen den ichhab: ganz entsprechend
1573 Ivo de Vento Nr. 14, 1 Str. Weit mehr verbreitet ist

der verwandte Text „den liebsten bulen den ich hab der ligt

beim wirt im keller" 1570 Scandelli Nr. 2, 2 Str., 157S Nr. 2,

1579 Nr. 11; Fischart, Geschichtklitterung 1575, Neudruck,
S. 126; schon 1505 geistlich parodiert, Hildebrand Materialien
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zur Geschichte d. deutschen Volkslieds, Leipzig 1900, S. 150.

Noch ein verwandter Text „den liebsten bulen den ich han
thut aufs den reben entspringen" 15S1 Jacob Reiner Nr. 5.

Fischarts Fassung ist noch in Kommersbüchern zu finden, so

in Schauenbur^^ ^^ S. 312. Wahrscheinlich durch die Stu-

denten ist das Lied in den Volksmund im Vorarlberg gekommen

:

Unb iia§> Tloabli ba^: i lieba tf)ue

S)a§ ift im ÄeUer brunta,

Qat a ctd)c§ Süttle a,

Unb ift mit Sieafit bunba.
§örmann <S(i)nahexi)xip^ @. 279.

Eine Umdichtung ist im Wunderhorn II, 423 zu finden, f) Der
Wirt der will vns borgen von nun an bis auff den Morgen.
1585 Fühler Nr. 16.

6. 2)eii Beften a?ogc( ben id) wci^. 2 Teile. Hs. d. 16. Jh.

Mittler 1385. 1581 J. Reiner, Nr. 11. 1583 Nicol. Rosthius
Mone Anzeiger 1853. § 58. 15S8 Mancinus Nr. 21. Verwandt
ist ein Quodlibet von N. Zangius 1620, Nr. 11. Vgl. Wdh I, 226.

7. ^refulci« fancttffimum. Die Geschichte von dem „feysten

dicken langen waidelichen kragen" ist sonst in den Martins-

liedern zu treffen, so in di Lassos 6 cantiones Latinse München
1583 in „Audite audite nova. Der Bawer von Eselsskirchen."

„Der Müller auf der Obermül" 1566 M le Maistre Nr. 90 wie
hier; Ambr, Lb. 1582, Nr. 115 „der Müller auf der Nidermül
der hat ein töchterlein das ist hübsch und fein." Vgl. Wdh.
I, 226. Partitur abgedruckt in Eitners Deutsches Lied I, 107.

8. @§ gicitgen iteuit juMtffrotten. Jo. Leonhardi. Partitur

abgedruckt Mb. f. Mg. XXVI, 82. Vielleicht ein Gesellschafts-

spiel, denn Fischart erwähnt unter den Spielen des jungen
Gargantua „Es giengen drei Jungfrawen", Neudr. 265. Böckel
(Volkslieder aus Oberhessen CLXXVII) weist darauf hin, dass
das Geissler Lied in der Limburger Chronik um 1349 ein

Volkslied parodiert — möglicherweise dieses. „Es gieng sich

vnser Frauwe, Kyrieleisen, Des morgens in der Tauwe Halle-

luia, Da begegnet jr ein junge, Kyrieleison" usw.
10. e§ toflt ein ^eger not bem tfoli}. 2 Str. 1573 0. di

Lasso II, München, Nr. 12. Nochmals 1583 in der Gesamt-
ausgabe Nr. 24

11. S^un ift e§ bodj fein reuter. 2 Str. Hans Teuglin.

Str. 1 ist einem Grasliedlein entnommen, das das Berglieder-
büchlein (um 174(1) uns aufbewahrt hat, Nr. 85, Str. 6:

®t) ift er benn fein ©djreiber ntd)t er ift ein ®belmann
unb toenn er benn au§retten loill bie ©p6rner mu^ er ^an.

Das Lied ist noch heute beliebt und wird in folgenden
Gegenden gesungen: Schlesien, Franken, Thüringen, Rhein,
Hessen, Elsass, Schwaben; für Litteratur vgl. Lewalter,
Deutsche Volkslieder in Niederhessen I, 55. Str. 2 gehört

15*
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nicht zu diesem Liede. Partitur abgedruckt in den Mh. f.

Mg. XXVI, 1U2. Zum Refrain s. unten Nr. 60.

12. Croc bcr seijt btc ittj öerjert. 1 Str. 1545 Rhaws
Bicinia Nr. 9(», 1 Str.; vgl. den Abdruck in Hoffmann, Ge-
sellschaftslied I, 146. Um 1575 Berliner Hs. Mgf. 753, Nr. 114,

3 Str. 15';6 Lechner, neue teutsche Lieder, 3 Str. 158U
Regnart Nr. 5, 2 Str. 15S2 Ambr. Lb. Nr. 29, 3 Str.; Berliner

Lb. Nr. 81 desgl. 1586 Regnart Nr. 5, 2 Str.; Lechner Villa-

nellen, 3 Str. 1590 Schärer, Teutsche Villanellen Nr. 20

(Böhme, Ad. Lb. 213). 1614 Kauffmann, kurtzweilige teutsche

Lieder Nr. i'l, 3 Str. Eine Umdichtung in des Knaben Wdh.
I, 114, 6 Str. „das fahrende Fräulein". Unser Lied ist ur-

sprünglich ein Akrostichon auf dem Namen Odilia.

13. ^iit aü id) txbn id) wc»)^ wol tuen. 1 Str. 1545
Rhaus Bicinia I, Nr. 89, 1 Str. komponiert von Hans Voit.

14. Siebltcf) Ijat fidi gefcHct. 1 Str. 1531 Bergreihen
Neudruck Nr. is, 4 Str. Um 1535 Gassenhawerlein Nr. 6

(Goedeke ll'^ 31); Gassenhawer und Reuterliedlein Nr. 6,

1 Str. J549 50 Lieder, Nr. 29, 1 Str. Um 1550 68 Lieder,

Nr. 29. Um 15GS Berliner Hs. Mgf. 752 Nr. 73, 4 Str. Um
1574 Niederrheinische Liederhs., Berlin, Nr. 17, 4 Str. 1575

Berliner Hs. Mgf. 753 Nr. 92, 4 Str. 1582 Ambr. Lb. Nr. 19,

3 Str.; Berliner Lb. Nr. 71. 4 Str. Anfang d. 17. Jh. Uhlands
ndd. Lb. Nr. 46. Um ItilH Erfurter Lb. 19 (Mittler 671). Oj.

fl. Bl. Nürnberg, Val. Neuber „Drey hübsche Lieder, das erst,

Lieblich hat sich gesellet" usw., 5 Str. Yd. 16, Berlin; Ye. 15

ein andrer Neuberscher Druck mit ähnl. Titel, 5 Str. ; fl. Bl.

Nürnberg, Jobst Gutknecht „Ein hübsch lied, Mein eynigs

A", 4 Str., Berlin Yd. 9126; Heidelberger Hs. 343, Bl. 121b,
4 Str. (Bartsch, Kat. 99). Geistliche Umdichtungen fl. Bl. oj.

Nürnberg, Val. Neuber im Berliner Mischband Yd. 7831, Nr. 20;

Andere von 1571 und 1646 s. Böhme Ad. Lb. Nr. 131. 1778

Nicolais Almanach Nr. 2 nach den Bergreihen — Forsters

Partitur Lilieucron Nr. 103.

15. g§ ritt eilt ^CQev f)cljcu ani. 2 Str. Vgl. Baseler

Hs. F X 25—26 gegen Ende d. 16. Jh. geschrieben, Nr. 12

(Richter, Kat. S. 82). Wohl nicht untreffend ist der Tadel
im Theatr. Diabolor. 1569 „unverschempte und unzüchtige

Lieder als da sind: Es reit ein Jäger hetzen aus — Es wolt

ein Jäger jagen jagen vor jenem holz und dgl. mehr so eins

teils noch unflätiger seind" (Goedeke ^11, 24).

16. ^er stecjler ouff ber fjuttcu fa^. 2 Str. G. Forster.

1452—1460 vgl. "im Locheimer Lb.:

(S§ für ein patüx gen :^oI^ mit feiner fialnert

S:o fallt ber Icijbig pfar 5U feiner fratoen

Jb. f. Mus. wissensch. II, 154.

17. Q:^ wolt ein ;3eger intjen. 1 Str. Matthias Greytter.

Es sind mindestens vier Lieder des 16. Jh. welche auf diese
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Weise anfangen und den oben mitgeteilten Vorwurf (Aum. 15)

mehr oder minder verdienen. Unser Lied scheint mit dem
übereinzustimmen den Görres „den Fang für den Herrn"
nennt, Görres ISl, vgl. Mittler 199. Dieses Lied ist es, das
den Grund bildet der geistl. Umdichtung in Heinr. Knausts
Reuter und Bergliedlein christlich verändert Frankfurt a. M.
1571, vgl. Wdh. I, 139. Die anderen scheinen eher mit IV,
17 verwandt, siehe unten. Partitur abgedruckt Liliencron,

Deutsches Leben Nr. 57. Melodie Böhme, Ad. Lb. Nr. 436.

18. SBot ouff flut gfcl öon f)iMJtcn. 1 Str. S. unten 111,65.

19. ^vatt) fiubbelcJ). l Str. Vgl. 1544 Schmeltzels Quod-
libet VIll „Was hat dir der rocken gethon das du nit wilt

spinnen?" und 1817 Meinert alte teutsche Volkslieder s. 184:

Sit) tut fot id) fpeinne,

Söenn tc^ fa'n 9?oucfe ^or?
§ flacne äBaio gung au» onn ai,

Srug 'am '>Mon 'an dloudc rat,

Su fpeinttt ar ni.

Forsters Melodie Böhme Ad. Lb. 466; die Anm. daselbst, dass
das Lied sich auf den Spinnstubenscherz des Rockenhaschens
beziehe, will mir nicht einleuchten. Lieder von dem faulen

Weib das nicht spinnen will sind überall häufig genug, so
im Schottischen „the weary jjund o' tow" und im Deutschen
noch „Spinn, spinn, meine liebe Tochter, ich kauf dir ein

Paar Schuh", Mittler Nr. 837.

20. ißjir goßeit in bo§ felb. 3 Str. Böhme Ad. Lb. druckt
nach Forster mit der Melodie und verweist auf Le Maistre

156« und Caspar Glanner 1578; er datiert das Lied 1509—17
aus den Zeiten der Liga von Cambray. Liliencron deutsches
Leben Nr. 116 glebt Forsters Partitur und erklärt den Refrain
nach Vorschlag des Herrn Dr. Elze in Venedig als: „Strom-
betta mi-a-la-mi, presenti alla mostra, Signori." dh. Trom-
petet mi-a-la-mi (vielleicht gar e-a-e) erscheint zur Musterung
ihr Herren. Sibentod < Cividad = Cividale in Friaul.

21. @or tfod) auff jljencm berge. 2 Str. Wolif Heintz.

1549 50 Lieder, Nürnberg, Berg und Neuber Nr. 31, 1 Str.,

(ein rosenstockelin wie im folgenden). Um 1550 68 Lieder,

1 Str. 1582 Ambr. Lb. Nr. 216, 6 Str.; Berliner Lb. Nr. 119;

Erfurter Lb. um 161'>, 1-16 (ühland 290). Oj. fl. Bl. Nürnberg
Hans Koler, 6 Str. ,,Ein schön Lied Von der alte Schwiger"
Berlin Ye. 546; fl. Bl. oo. „Ein schöns Lied von der alten

schwiger ... ein anders Lied von dem Raatenstockelein", 6

Str., ßrit. Museum 11522 df. 35; nach einer Hs. d. 16. Jh.

in M. M. Mayer, des alten Nürnbergs Sitten und Gebr. Abt II,

Heft 1 , S. 44 (Uhland 290). Forsters Melodie, Böhme Ad. Lb.
245, Partitur Liliencron Nr. 70 und Mh. f. Mg. XXVI, 99.

Das weibliche Seitenstück unseres Lieds nach einer Heidel-

berger Hs. in Hoflfmanns Gesellschaftslied II, 123, Görres 140,
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vgl. auch Böhme, 246. Im Wdh. I, 69 ist unser Lied mit

„es wollt ein Meidlein Wasser holen" in einer Umdichtung
verschmolzen.

22. Sßttb bo iä) fa^ in meiner jel »nb fi^rib. 1 Str. Die
letzte tmd vorletzte Zeile treffen wir in Schmeltzels Quodlibet

1544, Nr. h und 9; die letzte auch bei J. Eccard 157s Nr. 24.

Eine Umdichtung von 9 Str „des Schneiders Feyerabend und
Meistergesang — Altes Lied in meinem Besitz C. B." im
Wunderhorn I, 418. Forsters Melodie bei Böhme 459 a.

23. (J§ toolt ein meljblcin njoffer Iioln. 1 Str. J. Sche-

chinger. Anfangsstrophe des Lieds, das gewöhnlich unter

dem Namen , "Winterrosen" bekannt ist, s. Uhland Nr. 113,

Mittler Nr. 315 f. 1534 Ott Nr. «2, 1 Str. Um 15:-!5 Gassen-

hawer imd Reutterliedlein Nr. 60, 1 Str.; Reutterliedlein Nr.

10 (Böhme, Ad. Lb. Nr. 60). 1547 Andere schone Bergkreyen
(Erk-Böhme 11,420). 1574 Utenthal Nr. 4, 1 Str.; nochmals
bei U. 1586. 1582 Ambr. Lb. Nr. lÜO, 10 Str.; Berliner Lb.

Nr. 41. 1605-8 Lb. des P. Fabricius, 9 Str. (ßolte). Jetzt

noch im Volksmund sehr verbreitet, in Brandenburg, Harz,

Oderbruch, Pommern, Schlesien, Sachsen, Thüringen, West-
falen, am Rhein und Niederrhein, Vogelsberg, Ilessen-Darm-

stadt, Kur-Hessen, Ober-Hessen, Franken, Oesterreich, Oester-

reich-Schlesien, siehe Erk-Böhme I, Nr. 117. Nach Tittmann
(Goedeke und Tittmann Nr. 90) ist das Lied „noch heute im
Munde des Volkes in Nieder-Sachsen und zwar nach der

Melodie bei Forster." Ein anderes Lied des IG. Jh. fängt

ebenso an: ,Es wolt ein Meydlein wasser holen bey einem
külen prunne. Was fand sie an dem wege stan? eyn
kneblein das was junge", fl. Bl. der Hergotin im Berliner

Mischband Yd. 7821, Nr. 9, s. auch Weiler, Annalen I, 218;

dasselbe Lied wieder im fl. Bl. oouj. „Drey schone newe
Lieder das erste. Das Meidlein zu dem Brunnen gieng",

Berlin Yd. 9330, bei Böhme Nr. 64. Folgendes kann sich

auch auf dieses Lied beziehen, aber da die „Winterrosen"
beliebter waren gehört die Litteratur aller Wahrscheinlichkeit

nach zu ihnen: Eine geistl. Parodie im Einzeldruck aus der

Mitte des 17. Jh.? „von Verehelichnng Isaac und Rebecca"
im Berliner Mischband Yd. 7855, Nr. 18. Münchener Hss. d.

16. Jh. 3156 Nr. 4. 3 Str. und Nr. 5, 3155 Nr. 87, 4 Str. komp.
von L. Senfl. (J. J. Maier, Kat. 134 und 133). P. v. d. Aelst

1602 Nr. 145 (Goedeke IP, 42—43). Die Quodlibeten von
Schmeltzel 1544 Nr. XI A und Joh. Moller 1610. Ein Rheini-

sches Wettgesanglied von Hofifmann von Fallersleben notiert

(Berliner Hs. Mgq. 710, Bl. 74 a) fängt auch mit dieser

Strophe an.

25. e§ ^et ein fitjbermon ein »ctjfi. 2 Str. L. Senfl.

Engverwandt ist ein Lied aus der ersten Hälfte des 15. Jh.

mit dem Refrain „sie schick den man ins he" respektiv „ich

bin nit im hee" Fichard, Frankfurter Archiv 1815 111,279.
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Mit verwandtem Anfang a. d. 1 5. Jh. in einer Karlsruher Hs.
„es hett ein pyederb man ein weip dye waz ym lieber dan
sein eigen leip", Keller, Vz. Altd. Hss. hsg. E. Sievers, S. 15,

abgedruckt in Lassberg, Liedersaal I, 599. 1524 unser Lied
in Val. Holls Hs., Keller, Vz. S. 103 und 147; Alem III, 17;

abgedruckt Uhland Nr. 282. Um 15.^0 fl. Bl. der Hergotin
als Tonangabe zur alten Trumpel (Mone Anzeiger VIII, § 373.)

Um 1535 Gassenbawerlein Nr. 13 vgl. Böhme, Ad. Lb. Nr. 471,

6 Str. und Birlinger-Crezelins II, 130; Gassenbawerlein und
Keutterliedlein Nr. 13, 1 Str. Mitte des 16. Jh. Baseler Hs.

F X 5—9 in Melodie und Satz gleich Forster (Richter, Kat.

55). 1566 M, le Maistre (Eitoer, das deutsche Lied I, 104).

1581 J. Reiner Nr. 3, 1 Str. 1582 „So fahr der Teuffei ins

Häuw" Fischart, Gesch. klitt. Nendr. 35. Oj. fl. Bl. durch
Hans Guldenmnndt im Berliner Mischband Yd. 7821, Nr. 36,

5 Str. Ein verwandtes Lied aus dem 16. Jh. : 1571 Ivo de
Vento Nr. 10, 4 Str. und 1611 A.Metzger, Venusblümlein I

„es fuhr es fuhr ein Wirt ins Häw", Str. 1 endet „das giri

^iri gey Mein man der ist im Hilw." Auch von „es fuhr
ein, es fuhr ein Bawer ins boltz" giebt es Fassungen, die

Aehnlichkeit mit unserem Liede haben. Vgl. Nicolais Alma-
nach 1776 Nr. 7. Unser Lied ist noch beliebt in Elsass,

Schwaben, am Rhein, Hessen, Westfalen, Brandenburg, sieh

Kühler-Meier Nr. 2oo. Auch die Modernisirung von Aug.
Langbein 1806 „ein niedliches Mädchen ein junges Blut" wird
in der Moselgegend, Hessen, Nassau und Böhmen vom Volke
gesungen (s. Köhler-Meier) und steht in den meisten Commers-
und Liederbüchern. Forsters Fassung ist im Wunderhorn
•abgedruckt, sogar korrekt, I, 345.

26. ^ä) toect ein S8rou!cn omonteS. 1 Str. Vgl. das
Antwerpener Lb. von 1544 Nr. 104 Horae Belgicae XI, 157,

ein 7 strophiges Lied. Ich führe die erste Str. an, damit man
Forsters holländische Orthographie kontrollieren kann, die

übrigens nicht so ungewöhnlich ist als man von ihm an-

nehmen würde.

3(f lücet cen öroufen amoreu§
bte ic met leerten minne
§aer tDcfcn i§ fo gracteu^

(Si ftaet in mijnert finne

@eftabi($ i§ fi in alber [tont.

2)Zen üiutcr niet fcer bele.

SBant [t tieeft eenen rooben mont
S;>t)ee bürftfeuS ront

©nbe een fnec mitte fcte.

Eine Melodie zu diesem Liede steht in den Souterliedekens
1559 unter Ps. 26.

27. ^c^ feg ahm ttJl) twc ttj)) moetcit frfjeibeit. 1 Str. 1544
Antwerpener Lb. Nr. 100 Horae Belgicae XI, 151, 6 Str. 1559
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Melodie in den Souterliedekens unter Ps. 65. Um 1568 eine
vemulderte hochdeutsche Uebersetzung in Berliner Hs. Mgf.
752 Nr. 51, 4 Str. 1572 een duytsch Musijkboek, Loven by
Peeter Phalesius (Willems, oude vlaemsche Liederen Nr. 156).

Das Lied hat Renaldus de Melle komponiert Mh. f. M. VII,
121 und IX. 133. Neugedruckt mit Musik in G. W. Teschners
12 altd. vierstimm. Lieder, Magdeburg 1870, Nr. 3 (Eitner,,

Verzeichnis 45).

28. Wlein ntitter sciji^ct mtc^. 151 G in Simprecht Krolls
Hs. Heidelberg (Bartsch, Katalog 29) vgl. Görres 144. Nach
Forster im Wunderhorn I, 119. Etwas Aehnlichkeit haben
Mittler 572 „Kukuks Harem" und 60S „Käfer und Fliege";
auch das Dänische Lied „Auf Dobrefeld in Norden" Herder
II, 153.

29. '2^cr gu^gau^ oitff bcm ^amte fa^. 3 Str. L. Lemlin.
1619 Joh. Stephani Madrigalia Nr. 17, 6 Zeilen. Forsters
Partitur Liliencron Nr. 84; Melodie C. F. Becker, Lieder und
Weisen vergangener Jh., 1849, S. 10. 1575 ,,Gut Hanicken
vnter dem Zaune sass Es regnet sehr vnnd es ward nafs,"^

Fischart Gesch. klitt. Neudruck S. 70. Möglich wäre eine

Verwandtschaft mit „Het regende seer end ick werdt nat"
in den Souterliedekens 1.t5'.J Ps o. Das Lied wird noch vom
Volke besonders bei Hochzeiten gesungen iu Holstein,

Schlesien, Oberhessen (Mittler 574 f.) in der Uckermark, Anhalt-
Dessau, und in Westfalen ungefähr zur Forsterschen Melodie,
(Erk-Böhme II, 672 f.). Als Vexierspiel im Brandenburgischen
Erk-Böhme III, 526. „Der Kiiknk auf dem Birnbaum sass"

(Litteratur bei Marriage Nr. 60) könnte auch Nachkommen-
schaft dieses Lieds sein. Der Kukuk ist in Hochzeitsliedern
sehr beliebt, Erk-Böhme II, 272 f.; über seine symbolische
Bedeutung s. Mannhardt Zs. f. deutsche Mythologie III, 209 f.

30. ©0 trittifcn wir oßc, ebenfalls ohne Komponisten-
namen II, 41 ; V. 16 von Arnoldus vom Brück und Theodorico
Schwartzen. 1536 H. Finck Nr. 45. 1544 Schmeltzels Quod-
libet Nr. 20 IL 1560 Baseler Hs. F X 17—20 (Bolte). 1566
M. le Maistre Nr. 90 (Eitner, das deutsche Lied I, 103). 1569
J. Meiland, Nr. 12. 1570 Chr. Holland, Nr. 17; Scandelli (s.

Böhme, Nr. 330). 1571 Ivo de Vento, Nr. 14. 1575 Fischart
nennt es „das Angsterlied von Legelnoten „So trinken wir
alle" Gargantua Neudr. 167 vgl. 127 und 386. 1576 di

Lasso III, 15 nochmals in der Gesamtausgabe 1583 Nr. 34,

Umgedichtet 1632 im Hilarodicon M. D. Friederici (Hoffmann,,

Gesellsch. Ld. I, 355) auch im Wunderhorn I, 364.

31. 2SoI ouff ttjol auff ^mtg önb alt. Der Versuch einer

metrischen Herstellung in Goedeke und Tittmanns Lieder-
buch S. 108 ist mifsglückt, weil man der Tenorstimme folgt

und daher verschiedenes auslässt. Ganz verwandte Jäger-
sprUche bringt Bragur III 1794 S. 273—4.
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32. (5§ tooU ein froto ^m 9Scinc gott. 2 Str. L. Senfl.

1535 Grasliedlin Nr. 25 (Böhme Nr. 244). 1544 Schmeltzels
Quodlibet Nr. XI Discant. 157 1 Caspar Glanner Nr. 21 (Böhme)

;

nochmals bei ihm 1578, 3 Str., Abdruck in Hoffmanus Geseiisch.

Ld. II, j34. 1005—S Lb. d. P. Fabricius Nr. 145 (Bolte). 1646
Werlins Hs. S. 272S (Böhme). Das Lied ist immer noch sehr
beliebt und in mindestens drei abweichenden Fassungen ver-

breitet, s. Marriage Nr. 195. Im „guretzsch guretzsch guritzi

maretzsch" glaubt man eine Nachahmung des Faucheus einer

Katze zu erkennen.
34. Xxit oitff trtt oiiff ben vigcl üoit bcr tfjiir. Um 1535

65 Lieder Peter Schöffer Nr. 21 komp. von Wannenmacher,
Text abweichend. 1544 Schmeltzels Quodlibet Nr. 19 die

beiden ersten Zeilen. Um 1550 Lb. von M. Apiarius Bern
Nr. 21 (Weller, Annalen II, 21). 1569 di Lasso Nr. 16

(Hoffmaun, Gesellsch. Ld. S. 49); 1571 Ivo de Vento Nr. 20,

5 Stimmen; nochmals bei ihm 1571 und 1582. 1576 di Lasso
Nr. 16, wieder 1583 Nr. 35. 1581 Gofswin Nr. 13. 1612 Ghros
Bettlermantel, zuerst gedruckt 1606.

35. 3« 9tegeK§purg tfat e§ fi(^ üerfert. 2 Str. Melodie
Böhme, Ad. Lb. 469.

36. ^ft feiner ^ie ber fpridjt jn mir. Melodie, Böhme
Nr. 327. 1 569 di Lasso Nr. 4 (Böhme). 1570 Chr. Holland
Nr. 21 und Nr. 31 ; ivo de Vento Nr. 29. 1572 Jobins Lauten-
buch ohne Text komp. v. di Lasso. 1574 und 1 586 Utenthal
Nr. 1. 1576 di Lasso Nr. 4, Gesamtausgabe 1583 Nr. 12.

1581 Gofswin Nr. 3. 1585—8 Baseler Hs. F IX 44 komponiert
von „Orland" (Richter, Kat. 85). 1609 Musikalischer Zeit-

vertreiber Nr. 28 (Eitner, deutsches Ld. II, 267).

37. 2)ie aäJeiber mit ben fi6l)en. 2 Str. Niclas Piltz. Um
1530 fl. Bl. oouj. bei Hans Guldenmundt im Berliner Misch-
band Yd. 7821 , Nr. 7, 4 Str. 1552 in Dedekinds Grobianus,
Bl. 93 (Hauffen, J. Fischarts Werke I, XV). 1558 erwähnt
als jbawrenUedlein" in Lindeners Katzipori (ibid); Ochsen-
khuns Lautentabulatur, Bl. 76, komp. v. L. Senfl, 4 Str. 1573
angeführt als „das alt gemein Flöhen Lied" in Fischarts Flöh-

hatz, Neudruck S. 63. 1577 Ivo de Vento (Mone Anzeiger

1853, § 72) nochmals 1583, Nr. 12. 1582 Ambr. Lb. Nr. 213,

4 Str. 1588 Dedekind, /lojöeacaovov Nr 48, 6 Str. 1603

Schärer Nr. 12 (Böhme Nr. 467). Um 1606 Berliner Hs. Musik
G 555, Nr. 25. 1614 Kauffmann kurtzw. teutsche Lieder, 1 Str.

komponiert von Ivo de Vento. Forsters Partitur, Liliencron

Nr. 47.

41. ©0 trinrfen wir oüc. S. oben Nr. 30, unten V, 16.

42. '2)er ^forrer öon fant SJcit. 1544 Schmeltzels Quod-
libet Nr. 6 „Der Pfarrer von Nesselbach, der Pfarrer von
Nesselbach, der hat ein schöne köchin die trit jm hinden
nach". Gehören die beiden Strophen zu einem Liede? Oder
wäre es ein Gesellschaftsspiel nach Art der Leberreime?
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43. ^0 trunrfcit fic bic Hcfic loitdc itod)t. Wolff Heintz.

Nochmals unten V, 4. Partitur Mh. f. Ug. XXVI, 101; Melodie
C. F. Becker, Lieder und Welsen vergangener Jh., S. 11. 1544
Schmeltzel, Quodlibet Nr. 14. 1570 Chr. Holland, Nr. 17, als

dritter Teil in einem Liede wovon Forster II, 30 den zweiten
Teil bildet. 1573 Ivo de Vento Nr. 19. 1575 J. Heiland Nr.

16. Wunderhorn 1, 365 in einem zusammengesetzten Trinkliede.

44. 6ä tooit ein mcijbtein grofcn flou. 1432 Heidelberger
Papierhs. Nr. 40ü, Bl. 4 b (Bartsch, Kat. 1.(0). 1513 P. Schüffer

Nr. 61 (Goedeke IP, 26); damit übereinstimmend Baseler Hs.

F X 21, Bl. 67 b (Richter, Kat. 63). 1544 Schmeltzels Quod-
libet Nr. 7, die beiden ersten Zeilen. 0.j. Miinchener Hs. d.

16. Jh. 3155, Nr. 55 „es wollt ein meidlein waschen" (J. J.

Maier, Kat. 133).

45. ^m ntcJ)cu im iiict)cn l)&rt man bic Porten fre))cn.

2 Str. L. Senfl. 1534 Ott Nr. '.t5—97 komponiert von L. Senfl,

1 Str. 1572 Jobins Lautenbnch ohne Text komp. v. di Lasso.

1 575 „du bist mir lieber dann der Knecht" usw. Fischarts Gesch.
klitt, Neudr. 130. 1576 di Lasso Nr. 11, in der Gesamt-
ausgabe 15s3, Nr. 26. I5si Gofswin Nr. 9. 1592 Musik und
erste Zeile im hs. Lb. Seb. Ebers, Berlin Mgq. 733, Bl. 48b.
1612 Refrain in Joh. Ghros Bettlermantel, zuerst gedruckt
1606. 1619 Joh. Stephauus Madrigalia Nr. 12, 1 Str.

46. ddiit ^cuid)cn tjp ber fd)cl)ter weg fa^. 1575 Fischarts

Geschichtklitternng , Neudruck 70 „Gut Hanicken vnter den
Zaune safs." Melodie bei Böhme (497 a) der das Lied für

den „Umzug des Maiereesele" hält und verweist auf Stöber

elsäss. Volksb. Nr. 127 mit diesem Refrain. Partitur Eitner,

das deutsche Lied I, 110.

47. 6§ gicttg ciu lajtljfed)t nhtt fclb. 2 Str. Arnold v.

Brück. Melodie Böhme Nr. 359 a. Versuche die Kräuter zu
bestimmen dort und bei Goedeke und Tittmann, S. 113. Das
Lied mag wohl eine Variante vom bekannten „es wolt gut

fuhrmann in Elsas fahren" sein, vgl. Mittler Nr. 73 f. Refrain

in „Ich weifs nicht was er jr verhiefs' unten V, 5 und 1575

in Fischarts Geschichtklitterung, Neudr. 131.

49. ©§ rtjorb ein fd)6tter jihtgltng. 2 Str. Es ist das Lied
von den beiden Königskindern wovon wir leider aus dieser

Zeit so wenige Fragmente besitzen. In Schmeltzels Quodlibet

„so rinnen zwei tiefe wasser, so steck du mir zwei kerzen

Hecht wol an die zinnen" und folgendes Nr. 5 im Liederbuch
der Ottilie Fenchlerin ist alles was mir sonst bekannt ist.

Sa jcörct)5 er i^r l)terübcr

einen freunbtüdjcn gruo^
ba bott fte im fierlüiber

fte Wolt e§ gerne l[)UDn,

dlmx gefegne tnd) bottcr bttb muotter

xd) fpring auij in bcrt fee
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e§ foll ümb meinettDtÜ'm
ertrtnfeit fetner mef).

Nach Mone ist „es warb ain edelmans kindt umb ain edle
lierzogin" 13 Str. in einer Papierhs. der Stadtbibl. zu Eegens-
burg, Bl. 268 auch dieses Lied. Die zweite Str. hat viele

Komponisten gelockt und kommt ausserordentlich häufig in

den Quodlibets vor. Ende des Li. Jh. Berliner Hs. (Eitner,

deutsches Lied II, 1&3) vgl. auch Mh. f. Mg. VI, 70; als Ton-
augabe zitiert in einer böhmischen Hs. des 15. Jh. Wiener
Sitzgsber 1862 XXXIX, 7;ib. Erste Hälfte d. 16. Jh. viermal
in einer Baseler Hs. F X 1—4, Nr. 2.i— 24, komp. v. Senfle,

Nr. 36 und 49 von Paul Wüst, Nr. 45 von M. Greitter (Richter,
Kat. 45f.). 1523 Hans Judenkunig (Böhme, Nr. 24). 1524
121 neue Lieder, Nürnberg bei Formenschneider (Btrlinger-

Crezelins I, 3P0). 1532 Hans Gerle Nr. 9 (Goedeke HI, 29 und
Mh. f. Mg. XVIII, 106). 1534 Ott Nr. 37, komp. von Senfle.

1536 Hans Neusidlers Lautenbuch k. 3; Peter Schöflfer 65
Lieder, Nr. 9, komp. von Senfle. 1544 Schmeltzels Quodlibet
Nr. 6, 7 und 10; Ott Nr. 15. 1545 Rhaus Bicinia II, 99. Um
1550 Lb. von M. Apiarius, Bern (Weller, Annalen II, 19 Nr. 9).

1592 Lb. der Ottilie Fenchlerin, Alem I, 11. 1593 N. Eosth
Nr. 16 (Hoffmann, Gesellschaftslied I, 30). 1611 M. Franck
Nr. 4 (Bolte). Forsters Melodie abdedruckt im Neudruck
von Ott IV, 205. Das Lied war schon 1572 in Schweden
bekannt, Bolte, Zs. f. vgl. Littgesch. 1890, S. 290. Über die
Verbreitung heute im Volksmund s. Marriage Nr. 1.

50. (J§ toav cinmol ein ftolljcr f'noö. 2 Str. l.=>74 Vten-
thal Nr. 10, 3 Str.; nochmals 15S6. 15S3 Ivo de Vento Nr. 10,

3 Str., nach Mones Anzeiger 1853 §111 schon 1577. 1614
Kauffmann, kurtzweilige teutsche Lieder Nr. 64, 1 Str. komp.
V. Ivo de Vento. Vielleicht gehört P. v. d. Aelst 117 hierher:
„es war einmal ein junger knab (s. Goedeke ^11, -42—43. Der
Text in Goedeke und l'ittmanns Lb. S. 36 ist lückenhaft weil
€r nur auf dem Tenor beruht.

51. ^er ^etjltg Iierr fant 3)iat^ctsi. G. Foster. Ein fl. Bl.

Nürnberg bei Val. Neuber oj. „Ein schön Liedt wirdt euch
hie bekant

|
Bawren Kalender ist es genant" ein Gedicht von

27 Str., dem diese Str. entnommen ist; es schliesst „Wer den
Cuntzen Hasen kent, Der wirt in manchem gdicht genent.
Der hat difs Lied gedieht". Böhme Nr. 452 verweist auf
einen älteren Druck um 1515—20, Nürnberg bei Jobst Gut-
knecht, auch 27 Str., und auf die Quelle Hasens Reime „Ein
vastnachtlyet, der collender zu Nürnberg genant" von H.
Rosenplut zwischen 1430 und l-;60 geschrieben. Ivo de Vento
(1573 Nr. 10) komponierte eine andere Strophe aus Hasens
Gedicht „der heilig herr Sanct Jakob der füllet vns die
Schewrn." Forsters Partitur bei Liliencron Nr. 4-'.

52. Gin metjblein ju bcm brunncn gteng. 2 Str. L. Senfl.

Um 1530 fl. Bl. Nürnberg oonj. (Liliencron, deutsches Leben
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Nr. 108). 1573 di Lasso Nr. II, 2 Str.; in der Gesamtaus-
gabe 1583 Nr. 28. Um 1585—8 Baseler Hs. F IX 44, Bl. 209 b,

komponiert von „Orland" (Richter, Kat. 84). Ooiij. fl. Bl.

„Drey schone Newe Lieder das erste, Das meidlein zu dem
Brunnen gieng" (i Str.; fl. Bl. vgl. Mone, Anzeiger VII, § 3fi8.

Forsters Partitur Liliencrou Nr. 108. Nach Forster aber um-
gedichtet, Wunderhorn I, 15(i.

53. ^tf) bit bit^ mejjlilci« tfab mic^ ^olb. 2 Str. 1544
die erste Zeile der zweiten Strophe in Schmeltzels Quodlibet
Nr. 20, II.

54. 95?fl§ trag td) aitff ber f)cnbe. Georg Vogelhuber.
Partitur Mh. f. Mg. XXVI, 108, Liliencron Nr. 48. l.=>75 Jacob
Meiland Nr. 17. 1609 Musikalischer Zeitvertreiber Nr. 6, ab-
gedruckt Hoftmann, Gesellsch. Ld. Nr. 197.

55. Viti'um üostrum frloriosiiin. 1544 Schmeltzels Quod-
libet Nr. 14. 1609 Musikalischer Zeitvertreiber Nr. 23 (Eitner,

deutsches Lied II, 2^5).

56. S3ijn iijjpigflidjcu bingcit fo ml td)§ ^eicjt Ott. 1 Str.

Matthias Greyter. Partitur Liliencron Nr. 107. Ein Spottlied
auf Murner zur Zeit des Religionsgesprächs zu Baden 1526
gemacht im Ton eines Spottlieds auf einen Bauerntanz mit
gleichem Anfang von Hans Heselloher, einem Baiern, vor 1470
gedichtet (Uhland 249). Für andere Parodien dieses Lieds
s. Goedeke -11, bt;.

57. 3Ö0 fol i^ mtrf) ^infcren. 1 Str. G. Vogelhuber.
Ein sehr beliebtes Lied, in den Einzeldrucken cjfters der
„Schlemmer" genannt. 1527 in Burkhart Waldis Verlorenem
Sohn, 6 Str. (Goedeke und Tittmann Nr. 116). 1531 f. Berg-
reihen, Neudruck Nr. 27. 1532 Hans Gerle Nr. 16 (Goedeke
^11, 29). 1044 Antwerpener Lb. Nr. 16'j Horae Belg. XI, 249,
12 Str. 155"J Souterliedekens als Tonangabe zu Ps. 147 „wes
sal ic my generen ic arme broederlijn. 1571 Ivo de Vento
Nr. 2. 1575 Fischarts Geschichtklitt., Neudruck S. 134. 1582
Ambr. Lb. Nr. 97, 11 Sir. 1583 Ivo de Vento Nr. 7. Oj. fl.

Bl. Nürnberg, Val. Neuber „Zwey schöne Lieder das Erst,

Wo sol ich mich hinkeren", Berlin, Yd. 9503, 11 Str.; fl Bl.

00. „Ein hübsches liede Wo soll ich mich hinkeren", Berlin,

Yd. 9496, 11 Str.; fl. Bl. Augsburg bei M. Francken Erben,
brit. Museum 11522, df. 52: ndd. fl. Bl. oo. Veer schöne lede
vam Slomer, 11 Str., Berlin. Yd. 9509. Anfang des 17. Jh.
Uhland und de Boucks Lb. s. auch die Litt, darüber, Kopp,
Jb. f. ndd. Spr. XXVI, Nr. 124. 1603 M. Franck, Reuterliedlein
Nr. 23, 4 Str. 1614 Kauffmann, kurtzweilige tentsche Lieder
Nr. 60, 1 Str. komp. v. Ivo de Vento. 161s Erfurter Lb. 97
(Mittler 1337). 1778 Nicolais Almanach Nr. 14, nach den
Bergreihen. 1806 Wunderhorn II, 360. Ein älteres Lied fängt
auch so an „wo sol ich mich hinkeren ich armes Wald-
brüderlein", Görres, s. 78 nach Heidelberger Hs. 343, Bl. 133 b,

7 Str. (Bartsch, Kat. 99); Berliner Hs. a. d. Anfang d. 16. Jh.
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]Mgq. 7! 8, Bl. 21b. Böhme nennt 6 geistliche Umdichtungen
unseres Lieds aus den Jahren 1528, 69, 71, 83 und 1609. Es
ist auch 1628 in einem anderen Trinkliede parodiert worden
(Hoifmann, Gesellsch. Ld, Nr. 223). Diese Partitur abgedruckt
bei Liliencron Nr. 69 und in den Mh. f. Mg. XXVI, 110; Melodie
Böhme, Nr. 358.

5S. aSn§ trag ic^ ouff bcn fjcubc«. G. Vogelhuber. S.

Anm. 54 oben.
60. Ottoblifiet. L. Heydenhamer. Partitur abgedruckt

in Eitners deutschem Lied I, 8. Der winter kalt ist vor dem
haus usw. s. unten III, 3 — Der vnfal reyt mich gantz vnd
gar; das ganze Lied steht in Ebenreutters Hs. um 1530, Bl.

329, Kgl. Bibl. Berlin. — Wo sol ich mich hinkeren usw.
s. oben II, 57 — Mein feder gwand von stro vnd hew in

armutey vnd betlerey wil ich ein regel schreyben, aus einem
der reichlich vorhandenen Liedern von Armut und teuerer
Zeit, s. z. B. Uhland Nr. 277—279 — Ach hulff mich leid vnd
sehnlich klag, s. unten V, 22. — Glam glam gloriam die Saw
die hat ein Panzer an: s. Fischart, Geschichtklitt., Neudr.
S. 70 — Ich weifs ein schönes frewelein das mich erfrewen
thut, s. unten III, 3. — Greiner zanner, wie gefeit dir das.

Ende d. 15. Jh. im „Berliner Lb." (Eitner, deutsches Lied IL
220). Erste Hälfte d. 16. Jh. Baseler Hs. F X ]— 4, Nr. 45
komponiert von M. G(reitter) (Richter, Kat. 47). 1542 Rhaus
Tricinia komp. v. P. Hoffheymer:

@ret}ncr sännet eifrer inic gefeilt bir ba§^
ha§i id) bei beinern bulen fitj

bu muft I)inberm ofen fcf)ltii^

2ßie gefeit bir ba^^

1544 Ott Nr. 44 ,.Grainer zancker schnöpffitzer" komponiert
von Isaac; Schmeltzels Quodlibet Nr. 10:

©rainer jander tote gefeit bir ta^
3d) teil btr§ toeib in§ maul füffen

3d) teil bicö laffen am ttfd) fi^en

2Bie gefeit bir ba§?"

Do weynet Herman, vgl. Erk-Böhme II Nr. 668 nach der
"Wünschelrute von 1818 „Herrmann auf der Treppe sass,

Herrmann weinte sehr." — Heya ho, so griefs mir des wirtes

frewelein, das schenckt vns gar gar dapfer ein; das Lied
fängt an „gen diser sumerzeite" s. Uhland Nr. 212 — Treib
einher braunfsmeidlein lals vmb her gan herio poperi usw.;

"wahrscheinlich aus einer Art Kuhreihen, vgl. Ott 1534 Nr. 4:

(S^§ get gen bifem ©urner Dl)o la§ etn^^er gan
bie ü($fentreiber fummen ba ba ba :,:

bie Cd)fentreiber fummen £l)o lag etnl)er gan
btri biri betn Ia§ einber gan.

s. auch Fischart, Geschichtklitt., Neudruck S. 124 und oben
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Nr. 11. — Ein wenig bas ich weyl's nit was liebe muter auwe
liebe muter: aus einem garstigen Liede in Amt von Aichs
Sammlung 1519 Nr. 28 Eyn pawer gab seinem son ein weib.
— Der Schiittensam der bet ein knecht dem thetten die

gülden not; s. Uhland Nr. 13t;, Str. 3 nach e. fl. Bl. von Hans
Zimmermann, Augsburg. — do stachen jn die distel wol in

die finger, s. unten V, 34. — Kein wort nit sprich ich haw in

dich ein Incken usw.; aus „do kam der Bruder Stoffel mit
seinem rostigen spiess' 1541 Petreius 3 vocnm cantiones

centum, 1575 Fischart, Geschichtklltt, Neudr. '0; dieses ist

seinerseits Str. 4 von Hesselohers ,Von üppiglichen Dingen"
s. oben II, 5(i Anm. und Uhland Nr. 249. Secunda pars
Es für ein herr was erentreych geheyssen Keyser Friderich

usw. das 'alte Lied von Herzog Ernst s. Böhme Nr. 4 —
Elfslein holder bule mein; s. oben II, 49 — Ach gretlein usw.

s. unten II, 74. — Verlorn hab ich mein stauderletz usw.;
Str. 2 von „Sih Paurenknecht lafs trösle stahu" Ochsenkhun
155S, Bl. 78: „das Nesselkraut ist pitter vnd säur vnd
prennet mich verloren hab ich mein stauderlets kauserlets

muserlets stiffel prauns meydlein das rewet mich", das Lied
scheint wie das heutige „Laurentia liebe Laurentia mein" oder
,,Marja du weisst ja dass ich dich liebe" ein Kunststück der
Zungenfertigkeit zu sein, da man mit jeder Strophe immer
mehr Silben in dieselben Takte der Musik bringen muss.

Das Lied ohne diese Spielerei bei Uhland Nr. 252 und Hoff-

mann Gesellsch. Ld. Nr. 150 — Sprach sich der ßentzenawer
woln wir nit schier davon ; das Lied vom Bentzenauer w.ar in

der ersten Hälfte d. Iti. Jh. sehr beliebt, s. Böhme Nr. 381 j

seine Fassung enthält nicht dieses Bruchstück, ebenso Lilien-

cron , deutsches Leben Nr. 1 1 — Lauff laufl' wunden willen

lauf, ebenso in Schmeltzels Quodlibet 1544, Nr. 7 aus einem
Jägerliede? — Es get ein finster wölckle herein; Schmeltzel

Nr. 7 ii d „Es get ein finsters wolcken herein ich sorg es

mufs geregnet sein vnd regnet in der awe wol in das griene

griene gral's; nach Werlins Hs. 164«, Böhme Nr. 207. — Mir
ist ein stoltze pewerin in meinen sin gepflumpfft; erste Zeile

eines 4 strophigen Lieds in einer Hs. aus dem Anfang des
16. Jh., Berlin Mgq. 718 — Do strauchlet jm sein graes pferdt

usw. s. Uhland 114, Str. 1 „Traut Henslein über die heide
reit". Litteratur bis in die Neuzeit, Böhme Nr. 66. — Ich thu

sein warlich nit; s. unten II, 61. — Es taget vor demholtze:
s. unten V, 43. — Alle das knie wol wir verkauffen vgl.

Wunderhorn „Mein Bübli isch e Stricker, Str. 8—9. — Vnd
solt ich bey jr malen; Fischart, Geschichtklltt. 1575 „Ich

weifs mir ein stoltze Müllerin vnd solt ich bei ihr malen"
Neudruck S. 34, Ott 1534 Nr. 16, vgl. auch Böhme Nr. 43. —
Vnd binden nach ein kleins usw. 1 544 ebenso in Schmeltzels

Quodlibet Nr. 7 alt, als Refrain in 68 Lieder Berg und Neuber
Nürnberg um 1550 Nr. 37 „es wolt ein medlein holen wein."
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fil. ^ä] tarn t)or Iie6e§ fcnftcriein. 3 Str. 1513 Peter
Schöffer Nr. 11 (Goedeke '-^11, 26).

62. 9htr ucrrtfd) fein ift mehi monier. 1 Str. S.Dietrich.
Erste Hälfte des Ki. Jh. Baseler Hs. F X 1—4, Bl. .Hl (Richter,

Kat. 45). 1535 Reutterliedleiu Nr. 17 (Goedeke^ II, 31). Um
1536 Gassenhawer und Reutterliedleiu Nr. 66; f 56 Lieder
Nr. 27, Berlin; Peter Schüffer, 65 Lieder Nr. 34 komp. von
Dietrich, 10 Str.; f Hans Neusidler, Lautenbuch bl. n. Um
1550 Lb. von M. Apiarius, Bern oj. Nr. 34 (Weller, Annalen
II, 23). 1569 J. Meiland Nr. 7, 1 Str. 1573 Ivo de Vento
Nr. 12; di Lasso II, Nr. 2. nochmals in der Gesamtausgabe
1583, Nr. 14. 1574 Vtenthal Nr. 9, nochmals 1586. 1575
Fischart. Geschichtklitt. , Neudruck 134. 1582 Ambr. Lb.
Nr. 164,' 12 Str. Oj. fl. Bl. Augsburg, M. Francken Erben
oj. brit. Museum 11522 df. 52. 1778 Nicolais kleyner feyner
Almanach II, Nr. 14 nach den Bergkreyen, 3 Str.

63. ®cr Üubcl tinb bei* ^ciifcL L. Heydenhamer. 153G
H. Finck Nr. lo. Um 1560 f Baseler Hs. F X 17—20 Nr. 23
(Bolte). 1575 entspr. Text in der Trunckenen Litanei,

Fischart, Geschichtklitt., Neudruck S. 132. 1646 Werlins Hs.
(Böhme Nr. 332).

64. Xvant Wlath tvaut mavh. 2 Str. 1615 vgl. in P.

Rivanders Quodlibet ,,du hast mir die gänfs in habern gtriebn
und treib mirs wider naufs. Verwandt ist „Ach Gredlein"
nnten Nr.. 74.

66. @tn alt man toott fic^ freme«. 2 Str. Melodie Böhme
Nr. 237. 1544 Schmeltzels Quodlibet Nr. 23: „schiefert dich
noch, schiefert dich noch".

68. 25itb tt)6l mv auff beu bcrg gon. Verwandt ist 1535
Grasliedlin Nr. 20.

69. Wie fumfitS bä itf| fo trourig fthu 2 Str. G. Forster.

Um 1530 fl. Bl. der Hergotin „ein new Lied von eynem bösen
weib" Abschrift von Kopisch, Berlin Mgq. 752, Bl. 133, 17 Str.

Abdruck 18 Str., Böhme Nr. 248. Fl. Bl. oj. Mone, Anzeiger
VIII, § 368. Verwandt ist „das macht dafs ich so traurig

bin", Grasliedlin 1535 Nr. 19. Forsters Melodie bei Böhme I.e.

71. :3n 9)iarttni fcfto. Verwandt ist ein Quodlibet von
der Vögel Namen insofern es ähnliche Listen aufweist, Caspar
Glanner Nr. 20 1578.

72. 9Bem iuM mir btfctt reftncr firtitgen, 5 Str. S. Zerler.

Sehr häufig sind Str. 4—5 in Trinkliedern ans der zweiten
Hälfte d. 16. und ersten Hälfte d. 17. Jh.; schon 1534 Ott
Nr. 35; 1575 J. Meiland Nr. 11; 1585 Pühler Nr. 20; 1590
Brechtel Nr. 15; 1593 N. Rosth (Hoffmann, Gesellsch. Lied I,

252); vgl. Keil Studentenlied 27; 1610 nach fl. Bl. Hoffmann
I, 304. Zu Str. 1 vgl. 1544 Schmeltzel, Quodlibet Nr. 20;
1575 J. Meiland Nr. 15. Weiter 1575 Fischart, Geschichtklitt.

Neudr. 74. 1582 Ambr. Lb. Nr. 85; 1588 Thos Mancinus
Nr. 19; 1604 O.S.Harnisch, Hortulus Nr. 8; 1605 M. Franck
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ander Theil Deutscher Gesang vnnd Täntze, im Quodlibet;
um 1606 Berliner Hs. Musik G. 555 Nr. 21, 7 Str.; 1617 M. D.
Friderici, anderes Mus. Sträusslein Nr. 15.

73. 3(d) jmtrffrnJü tooU jr mit nur gnit. S. Zirler. Belege
aus dem 16. Jh. weiss ich nicht zu diesem Liede, es könnte
entweder ein Lied von unmügllclien Dingen sein, um Uhlands
Ausdruck zu gebrauchen, oder ein Grasliedlein. Fürs erste

sprechen zwei solche Lieder Mittler 1329 und 1331—2 aus
Baiern. dem Kuhländchen und Schlesien

SliueS t beincr braune fuc

ßerne § Scefen onb (Sdiretbc

©e mucfcb bu niicr be grccne SSalb
3)iit bcr @id)l afdjnctbc

Dieses Lied (2 Str.) schon 1545 in Rhaus Bicinia I, 96 „ein

Berckrey". Nimmt man aber an unser Lied sei ein Gras-
liedlein könnte es mit dem „Fräuleinsknecht" in Simrock
verwandt sein, wo unsre beiden ersten Zeilen fast buchstäblich
widerkeren; vgl. auch Uhland 22 „Sötelef wil gi mit mi
riden ? sötelef wil gi mit mi gan?"

74. 5ld) ©reblein ad) ßrcblciit. Steffan Zirler. Erste
Hälfte d. 16. Jh. Baseler Hs. F X 1—4 „ach Elslin, ach elslin

wilt mit mir in die eret?" komponiert von „Gwolffgangius
Dachstein Organista Argentinensis" (Richter, Kat. 79). 1544
Schmeltzel Nr. 20 „ach Elselein, ach Elselein far mit mir in

die Ernt," ib. Nr. 9 „Ach madiein, ach madiein far mit mir
über Rein." Gegen 1575 „ach meitlin farh mit mir über Rein*
hs. Lautenbuch Basel F X 11 Nr. 12 (Richter 79). 16. Jh.

Heidelberger Hs. 343, fol. 98, Str. 6

:

©i mcbltn, ci mcblin toolauf mit mir in§ feit!

„(So nein id&, fo nein id)! bn iiarri bu f)aft fein gelt

bu I)aft ein fleine§ fecfeicin

e§ gen hodj fein brei l)eller brein"

[t ladjt unb fpracf) unl;um!

abgedruckt Uhland Nr. 272, Böhme Nr. 468, Görres S. 64.

Und noch wird das Liedchen denjenigen, die Jakob heissen
auf den Gassen in Heidelberg nachgesungen:

„Safebele, 3afebele gel) mit mir übern 9}:^ein!"

„2<i) trau bir nit, id^ trau bir nit, uff emal fc^mcifft mid)' nein!"

vgl. auch Traut Marie oben Nr. 64.

75. @§ giengcn bre^ ^jourtt unb fut^ten ein bcrn. 3 Str.

Eine Parodie vom Dreikönigslied ,,die heiigen drei König
mit ihrem Stern sie suchten den Herrn sie hätten ihn gern"
an dessen Ähnlichkeit mit unserem Lied auch Böhme ver-

wiesen hat (Ad. Lb. Nr. 460). Eine andere Fassung steht

auch im Wdh. „die vier heilige Dreikönig". Forsters Melodie
bei Böhme 1. c, Partitur Liliencron Nr. 140.
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76. ^rei| iaub ouff einer linbett. Leo de Langenaw. S.

auch III, 74. Melodie nach Forster, Böhme Nr. 174; Partitur

Mh. f. Mg. XXVI, f^ 7 und 112. Verwandt ist folgende Str.

Nr. 7 in Berg und Neuber 50 Lieder, Nürnberg 1549:

S)a§ fretolein ba§ xd) meine ba§ tft ljüb\d) bnb fein ja fein

fie ti)tt öil taufet fprünge jr :^er^ toaS freuben üol

ic^ gönfe bem freinlein inol.

77. e§ ligt eiu fi^IoS itt Dftereit^. G. Othmayr. Bei
diesem Liede giebt es mindestens vier Möglichkeiten: 1. es

könnte vom Herrn von Falkenstein handeln, denn Otts „es

liegt ein haus im Oberland das ist gar wol erbanet, da reit

der herr von Falckenstein auf seinem braunen gaule" hat eben
diese Melodie, komponiert von Oswald Reytter (Ott, Nendr.
IV, 128). 2. Das Lied vom gefangenen Knaben, Litt. Marriage
Nr. 7 vgl. dazu noch folgende fil. Bll. in Berlin: Mischband
Yd. 7852 Nr. 14, 1606, oo.; Ye. 1677 oo. 1647 „Drey weltliche

Newe Lieder das Erste, als ich vor kurtzer weile", 17 Str.;

Ye. 5544 „Twe schone uye Lede, Dat erste, van einem
Mönnicke vnd van eines Schnyders Frouwen", Hamburg?
Anf. 17. Jh.?; Ye. 1081 „Drey schone newe weltliche Lieder,
Das erste Es ligt ein Schlofslein inn Oesterreich", 17 Str.

Das erst angeführte ist der älteste bekannte Text. Berliner

fll. Bll. d. 19. Jh. Kopp, ndd. Jb. XXVI Nr. 84. 3. Das Lied
vom verkleideten Pilger im Venusgärtlein 1656, Neudruck
S. 156 stimmt nur in der ersten Zeile, dennoch könnten andere
Fassungen des Liedes auch mit unserer Str. anfangen. 4.

Ein zersungenes Liebeslied in Uhland und de Boucks Lieder-

büchern s. Uhland Nr. 17, auch im Antwerpener Lb. 1544
Horae Belg XI, 313. Ebenso unsicher was ihre Fortsetzung
anbelangt; oder z. t. vielleicht für mich unsicher weil mir
die Quellen unerreichbar sind, Ende 15. Jh. Berliner Lb., 1 Str.

(Eitner, deutsches Lied II, 157); 1546 Hans Gerles Lauten-
buch (Bolte, ndd. Jb. XIII, 59; 1559 Souterliedekens Ps. 6

j,In oostenryck daer leyt een Stadt"; Bolte I.e.: 1605—8 Lb.
des P. Fabricius Nr. 188, 1621 mehrmals als Tonangabe im
Coburger Gesangbüchlein, 1646 Werlins Hs., 1688 Schwedisch.
1614 als Tonangabe zu „ich weifs ein ewiges Himmelreich"
im fll. Bll. Berliner Mischband, Yd. 7853 Nr. 30 und 34.

Forsters Partitur Liliencron Nr. 38.

78. 3ween irüber sogen oujj Sdjlauroffenlanb. 3 Str.

G. Forster. Von Hans Sachs aui 7. August 1529 gedichtet

ist nach frdl. Mitteilung Dr. Edm. Goetzes in folgenden Hss.
seiner Werke zu finden: Mg. 3, Bl. 149—150 in Zwickau, M 5

S. 38 in Dresden, M 195, Bl. 303 in Dresden, Theol. 833, Bl.

138' in Nürnberg. Fl. Bl. oouj. von Hans Guldenmnndt und
1622 Musikalischer Grillenvertreibet (Hans Sachs hsg. Keller
und Goetze Bd. 24, S. 103).

G. Forster, Liederbuch. 15
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III.

1. @in flfelfi^afft Qut on i'tbermut. 5 Str. J. von Brant.

Eine Art Akrostichon auf dem Namen des Komponisten mit
seinem Wahlspruch, von irgend einem Mitglied des Heidel-

berger Freundeskreises gedichtet, vielleicht von Braut oder
von Forster selbst, Str. 5 hat einen medizinischen Beigeschmack.

3. ^er Winter talt ift »or ben ffauft. 3 Str. G. Othmayr.
1544 Schmeltzel Nr. 7, vgl. Eitner, deutsches Lied I, 43. 1589

JEccard Nr. 21 abgedruckt in Hoflfmann, Ges. Ld. Nr. 80. 16ü9

J. Staricius Nr. 15. 1 Str.

4. ^6] ormcS teu^kin Heine. 3 Str. L. Senfl. vgl. unten

Nr. 1 1 und Nr. 64. Wohl die volkstümliche Umstaltung eines

Lieds aus der ersten Hälfte des 15. Jh.: „Ich armes fogelin

kleine, ein kutzlin ist min nam" von 7 neunzeiligen Str.,

Ficharts Frankft. Archiv III, 263. Das Lied hat sonst über-

all 4 Str., Nr. 1 1 und i;4 unten ist wohl von Forster erweitert

damit der alte Text anderen Melodien untergelegt werden
könnte: Wdh. I, 233 hat diesen erweiterten Text mit der

Überschrift „mündlich"; Forster ist aber gewiss die Quelle

dafür. 1535 Grasliedlin Nr. 28, 1 Str. 1537 Liederhs., vgl.

Weimar Jb. I, 117. 1544 Ott, Nr. 59, 2 Str. entspr. Str. 1—2,
abgedruckt Uhland 14 A. 155S Ochssenkhun, Bl. 78, 1 Str.

komponiert von Steffan Mahu. Zur Melodie Forsters vgl.

Böhme, Altd. Lb. Nr. 172, Ott, Neudruck hsg. Eitner-Erk-Kade
IV, 149. Forsters ganze Partitur (Nr. 4) abgedruckt Lilien-

cron Nr. 61.

5. (Sntloufit ift ön§ ber toalbc. 3 Str. G. Othmayr. S.

oben I, 61.

6. SEBoc^ ouff tttcin f^oxt oernim ntettt Wort. 3 Str. Steff.

Zyrlerus. Anfang d. 16. Jh. eingebunden in der Berliner

Hs. Mgq. 718 auf fl. Bl. 4". oouj. Hanns Westermayr, 9 Str.

1530 c. fl. Bl. der Hergotin, Weimar, Sammelbd. Nr. 15, vgl.

Böhme, Ad. Lb. Nr. 105, Weller, Annalen I, 218. 1531—33—
36—37 Bergreihen, Neudruck Nr. 29, 7 und 9 Str. Mitte d.

16. Jh. Lb. der Anna Amalia von Cleve, Bl. 19a, Zs. f. d. Ph.

XXII, 397 f. 1571 geistl. parodiert in Vespasius Gesangbuch,
Böhme 1. c. 1575 Berliner Hs. Mgf 753 Nr. 97, 3 entspr. Str.

1579 M. Schramm Nr. 6, 3 entspr. Str. 1582 Ambr. Lb. Nr. 23,

3 entspr. Str., Nr. 202 mit einer anderen Str. zw. 1 und 2

und fünf neuen hinter Str. 3; ebenso Berliner Lb. Nr. 143;

Erfurter Lb. Nr. 23, vgl. Mittler 159. 1602 Paul v. d. Aelst

150 vgl. Goedeke Grd. Anfang 17. Jh. Uhlands ndd. Lb.

vgl. Kopp 1. c. Fll. BIL oj. Berliner Sammelbd. Yd. 7801

Nr. 67, 9 Str. Yd. 9004 Eine schone Tageweyfs Wach auff

mein hört, Nürnberg, V. Nenber. Mone , Anz. VIII, §367.
Forsters Melodie abgedruckt bei Böhme 1. c.

7. ajicin frcunblit^S SB weit gu ber e^e. 5 Str. G. Forster.
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8. Jpersitefiftcr moit was bu toUt ^an. 3 Str. G. Forster.

Wie Nr. 7 mir sonst unbekannt. Wahrscheinlich Hochzeits-

lieder die Forster für Bekannte schrieb und komponierte.
9. ^ä) fc^tttttg mein ^ortt in§ jomtnert^al. 3 Str. L. Senfl.

S. unten IV, 12. Verfasser Herzog Ulrich von Württemberg
1510. „Herzog ü. v. W. (geb. 1487, f 1550) war auf Wunsch
des Kaisers Maximilian verlobt mit dessen Nichte, Sabine
von Baiern, und musste sich zur Ehe mit dieser unliebens-

würdigen Braut 1511, den 21. März, trotz seiner Neigung
zu einer Markgräfin Elisabeth von Brandenburg bequemen.
Darauf bezieht sich offenbar das vom musikkundigen Herzog
selbstgesungene allegorische Lied." (Böhme, Ad. Lb. Nr.

443). 1519 Amt von Aich Nr. 44, 3 entspr. Str. 1544

Ott, Nr. 57, 3 entspr. Str. komp. v. L. Senfl, (wahrscheinlich

Forsters Quelle). 1546 Hans Gerle, vgl. Böhme 1. c. 1549

V. Berg und Neuber, 50 Lieder Nr. 19, 1 Str. Um 1550 Berg
und Neuber, 68 Lieder Nr. 19, 3 entspr. Str. Ü8 Lieder Nr.

67, 3 entspr. Str. 1558 Ochsenkhun Bl. 77, 3 entspr. Str.

1560 Baseler Hs. F X 17—20 Nr. 57 (Bolte). 1568 Daubmann
(Goedeke, Grd.); Berliner Hs. Mgf. 752 Nr. 21, 3 entspr. Str.

1571 Ammerbachs Tabulatur (C. F. Becker, Lieder und Weisen
11, 20). Um 1575 Berliner Hs. Mgf. 753 Nr. 94, 3 entspr. Str.

1582 Ambr. Lb. Nr. 8, 3 entspr. Str.; Berliner Lb. Nr. 17,

Nr. 60, 3 entspr. Str.; Erfurter Lb. 8, vgl. Mittler 1459. 1603
M. Franck, Ileuterliedlein , 3 Str. 0. j. fl. Bl. Nürnberg, Chr.

Gutknecht: Zwey newer lieder, Das erst, Ich erschell mein
hörn ins jammerthal, '^ entspr. Str., Berlin Yd. 9421; fl. Bl.

Nürnberg, Val. Neuber, Drey newer Lieder, Das erst. Ich
erschell mein Hörn ins Jammerthal, 3 Str. stark variiert in

Reihenfolge 1. 3, 2, Berlm Yd. 9425. 0. o. u. j. fl. Bl. des
16. Jh. Berlin im Mischband Yd. 7850 Nr. 3, 3 Str. Im Wdh.
I, 162 erscheint das Lied als Dialog zweier Jäger. Abdruck
der Melodie Ott, Neudruck IV, 162.

10. 3(f) Bin ein ttJCt^gcrtier gcnont. 3 Str. G. Forster.

Mir sonst imbekannt: gehört zu der Sippschaft Standeslieder

schlüpfrigen Inhalts, die von den Zeiten Gottfrieds von Neifen
bis auf den heutigen Tag im Volksmnnd so verbreitet ist.

11. ^c^ armes feuljlcin flcinc. 3 Str. J. v. Braut. S.

oben Nr. 4. Melodie abgedruckt Ott, Neudr. IV, 149.

12. Xvoft nbtv ttoft iä} oßäcJjt ^on. 3 Str. Mir sonst

unbekannt.
13. 2In^ Herten me^ «agt fit^ ein ^clb. 12 Str. S. Zirler.

Anfang d. 16. Jh. Berliner Hs. Mgq. 718, Bl. 8aff., 13 Str.,

Str. 6 steht vor 5; Darmstädter Mus. hs. 2782 fol. Monh. f.

Mg. XX, 71, benutzt für Wunderhorn, Bolte, Zs. f. d. Ph. XXII,
397 f. 1524 geistlich parodiert in wenig abweichendem Vers-
mass in Valentin Holls hs., Keller, Vz. altd. hss., hsg. Sievers,

s. 132. Um 1528 Berliner Hs. Mgq. 659, Bl. 34b (Bolte). Um
1530 fl. Bl. der Hergotin oj. Nürnberg: Gar eyn schone Tag-

16*
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weis, Aufs herteu wee klagt sich ein Held, 13 Str, 6 steht

vor 5, Yd. 8925, Berlin; fl. Bl. Hans Guldenmundt (Nürnberg
um 1530) Weller, Annalen 1,220. Mitte d. 16. Jh. Lb. der
Anna Amalia v. Cleve, Bl. 9 a, Bolte, Zs. f. d. Ph. 1. c. 1551

geistl. parodiert in Rotenbuchers Bergkreyen Nr. 25, Kompo-
sition von Andr. Schwartz. Weiter scheint das Lied nur
noch in geistlicher Fassung sein Leben zu fristen, so 1586

im Münchener Gesangbuch Nr. 1 (Böhme Nr. 111); 1590 Or-

lando di Lasso Nr. 3, 1 Str.; 16ou Speierscher Gesangbuch
(Böhme 1. c); 1631 Corners Gesangbuch Nr. 35 (ib.). Oj.

fl. Bl. „Eine schone Tageweis", Magdeburg bei Pangratz
Kempff, Str. 5 steht vor 4, Str. lü ist durch eine neue
ersetzt, 11— 12 fehlen, Berlin Yd. 8930; fl. Bl. „Gar ein

schone Tagweifs" Nürnberg bei Fr. Gutknecht, Text wie
bei Kempffs fl. BL, Berlin Yd. 8929. — Wnnderhorn I, 391,

1 1 Str., Str. 6 fehlt, angeblich nach den „frischen Liedlein"

d. h. Forster.

14. ;!g>ct fd|eJ)beii§ id) ntt gjuoitt fo öiL 3 Str. S. Zirler.

Mir sonst unbekannt.
15. (Jiu aiüä) frut()t in btefer 5ud()t. 3 Str. J. v. Brant.

Mir sonst unbekannt.
1 6. 9{c^ jitetjbleiit fein bcbcnl bid) fd)ou. 3 Str. G. Forster.

Forsters Komposition wird von Joh. Thomas Freigius in

seinom theoretischen Musikwerk Psedagogns S. 179 als Bei-

spiel angewendet, Basel 15>2 vgl. Monh. f. Musg. I, 41.

17. 51^ got Wie wd}c ttjut ft^eibcn. 5 Str. G. Forster.

Heidelberger Hs. 343, Bl. 89 b, vgl. Uhland Nr. 67. St. Gallen

codex 462, Bl. 20b (Scherer, St. Gallische hss. 1859, S. 49

nach Bolte). Fl. Bl. von Friderich Gutknecht, Nürnberg oj.:

„Ein schön new Lied, Ach Gott wie wee thut scheiden"

Berlin Yd. 9661, in volkstümlicherer Fassung, Str. 3 fehlt.

15S2 als Beispiel im Paedagogus von Freigius, S. 188 (s. oben
Anm. 16) vgl. Monh. f. Musg. II, 56. Wunderhorn I, 206 ohne
Str. 5. Forsters Partitur bei Liliencron Nr. 124. Ein anderes

Lied mit gleichem Anfang, Heinr. Steuccius Amorum ac Le-

porum pars I, Nr. 2 Wittemberg 1602.

18. ^er nton ber fte^t am listen. 4 Str. G. Othmayr.

Fl. Bl. um 1500 oouj. Mittler Nr. 722, Wunderhorn III, 19

(4 entspr. Str,), Uhland, Sehr. IV, 80 f. Geistlich parodiert

um 1547, vgl. Böhme, Ad. Lb. Nr. 263, und vor 1566 auf fl.

Bl. oouj. Nr. 30 im Berliner Mischband Yd. 7831. Um 1574

Ndrh. Liederhs., Berlin Mgq. 716 Nr. 6, 5 Str. nur 1—2 ent-

sprechen unserem Texte. Heidelberger Hs. 343, Bl. 18 a

(Bolte) vgl. Görres S. 100 kontaminiert mit Förster III, 19.

1582 als Beispiel im Psedagogus von Freigius S. 211, (s. oben

Anm. 16) vgl. Mh. f Mg. II, 57. Oouj. fl. Bl. „Vier schöner

lieder, Das erst. Kein freud an leyd, mag mir widerfaren"

bietet so verschiedene Lesarten, dass man deutlich sieht, wie
das Lied im Volksmund verbreitet war, Berlin Yd. 9570;
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Ndd. fl. Bl. „Vyff lede volgen, Dat erste, Idt daget vor dem
Osten", 4 Str., Str. 3 stark variiert, Berlin Ye. 429. Ndd.
auch in Uhland und de Boucks Liederbüchern Nr. 3, vgl.

Kopp, ndd. Jb. XXVI, 1900. Verwandt mit Str. 2 ist das
bekannte ,Meiu feinslieb ist von Flandern" für Litteratur vgl.

Kopp Nr. 54 1. c. 8tr. 4 ist eine im Volkslied überaus häufige

noch heutzutag beliebte Wanderstrophe.
19. 2S5te f(J)6u hU\t mi§ bcr metjen. 6 Str. G. Othmayr.

Um 1530 fl. Bl. der Hergotin, Weller, Annalen 1,217, abge-
schrieben von Kopisch, Berliner Hs. Mgq. 752, Bl. 109, 5 Str.

in Reihenfolge 12 5 4 und noch eine : „der uns das Lied
hat gesungen". 1549 50 Lieder, Nürnberg bei vom Berg und
Newber Nr. 36, 1 Str. Um 1550 68 Lieder, Nürnberg bei vom
Berg imd Newber Nr. 36, 3 Str. 12 5. Um 156S Berliner

Hs. Mgf. 752 Nr. 118, 3 Str. 1 2 5. 1574 Niederrh. Liederhs.

Berlin Nr. 36, 4 Str. 12 5 4. 1575 J. Meiland Nr. 2, 4 Str.

12 5 4. Um 1576 Berliner Hs Mgf. 753 Nr. 47, 4 Str. 1 2 5

4. 1582 Ambr. Lb. Nr. 30, 4 Str. 1 2 5 4; Berliner Lb. Nr.

32 und Nr. 82 desgl.; als Beispiel im Psedagogus von J. T.
Freigius S. 21 1 (Mh. f. Mg. 11, 57) vgl. oben Anm. 16. Heidel-

berger Hs. 343, Bl. 136a (Bartsch, Kat. S. 99) „Wie schon
frewt vus der Maye", vgl. Görres S. 100. 1599 geistlich,

Thomas Elsbeth Nr. 19. 1602 P. v. d. Aelst 102, Goed. IP,
42—43; M. Schärer III, Nr. 11 (Böhme, Ad. Lb. Nr. 264).

Anfang des 17. Jh. Uhland und De Boucks Liederbücher
Nr. 68, 63. 16't5— 8 Liederbuch des Peter Fabricius, Bolte,

Jb. f. udd. Spr. XIII, 55. 1606 D. Lagkhner, neue teutsche
Lieder I, 3, 3 Str. 1 2 5. 1610 fl. Bl. bei Joh. Lantzenberger
(Mittler 668); um 1610 fl. Bl. Basel, Joh. Schröter (Weller,

Annalen 1,270): Oj. fl. Bl. Straubing, Hans Burger (Mittler

668) ; Ooiij. fl. Bl. bei Hans Guldenmundt im Berliner Misch-
band Yd. 7821 Nr. 7; fl. Bl. Berlin Yd. 9575 „Vier schöner
Lieder Das erst Elendt bringt peyn", beide haben dieselbe
Reihenfolge wie das fl. Bl. der Hergotin oben. Umdichtung
in des Knaben Wdh. I, 378, angeblich mündlich. Melodie
Böhme 1. c; Partitur Liliencron Nr. 96. Str. 2 ein häufiges
Motiv im Volkslied, auch noch heute vgl. zum Beispiel das
bekannte „Wenn ich ein Vöglein war". Str. 4 vgl. Uhland
Nr. 7 „Had ic nu drie wenschen" nach dem Antwerpener Lb.

20. mein fctbft bin id) itit giualtig mer. 3 Str. L. Senfl.

5. unten IV, 37—39 komp. von S. Zirler. 1533 Hans Gerle,

Mh. f. Mg. XVIII, 106. 15n8 Ochsenkhun, Bl. 73 mit 3 entspr.

Str., komp. v. L. Senfl; Bl. 7ü komp. v. S. Zirler und um-
gediclitet als Hochzeitslied mit Namen und Wahlsprüchen
von Braut und Bräutigam eingewoben. 1560 Baseler Hs. F
X 17—20 (Holte). 15S2 Ambraser Lb. Nr. 163, 3 entspr. Str.;

als Beispiel im Psedagogus v. Joh. Thos. Freigius, S. 196 s.

oben Anm. 16. Heidelberger Hs. 343, Bl. 67 a, 3 Str. (Bartsch,
Kat. S. 96).
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21. :3u freubctt frctj fctj ttiic im fctj. 3 Str. Jo. Frosch.
Peter Schöffer 1513 Nr. 37.

22. fyrcitnJ)t(td)cr ^clt tjat bitJ) erweft. 3 Str. L. Senfl.

Um 1.530 fl. Bl. der Hergotin oj. im Berliner Mischband Yd.
7821 Nr. 22, 5 Str., nur Str. 1 stimmt mit Forster, und diese
ungenau. 1540 Augsburg bei Kriesstein, Selectissimse . . .

Cantiones Nr. 78 (Goedeke 11'^, 37) komp. von L. Senfl, Mones
Anzeiger 1S53, § 128. 1544 Ott, Nr. 46, 3 Str., nur Str. 1

stimmt. 1558 Ochsenkhun, Bl. 70, 2 Str., nur Str. 1 stimmt,
abgedr. Hoffmann, Gesellschaftslied I, 172, komp. L. Senfl.

Um 1570 (vgl. Weller, Annalen I, 237) fl. Bl. qj. bei Christoph
Gastel, Augsburg: „Zwey Hübscher Lieder das Erst Aide ich
mufs mich scheiden aiil's trawrigkliehem müt", 5 Str., nur Str.

1 stimmt, Brit. Museum 11522 df. 53. Fl. Bl. oj. Hans
Burger, Straubing: „Schöner Lieder zwey, Das erste Aide
ich mufe mich scheiden" usw., Text wie bei Gastel, Brit.

Museum 11522 df. 18. 1575 J. Meiland Nr. 8, 3 entspr. Str.

1577 Lechner, neue teutsche Lieder mit 4 imd 5 Stimmen,
Nr. 15, 1 Str. 1582 Ambr. Lb. Nr. 51, 3 entspr. Str.; Berliner
Lb. Nr. 103, 3 entspr. Str.; als Beispiel im Psedagogus S. 185
und 199 (s. oben Anm. 16) Mh. f. Mg. II, 56. 1597 Korber
Nr. 54 (Bolte). 16i)4 Harnisch Nr. 6 (Bolte). 1605—S Liederhs.
des Peter Fabricius Nr. 125, 5 Str. (Jb. f. ndd. Spr. XIII, 55).

Abdruck der Melodie Ott, Neudruck IV, 133. Vgl. unten
Nr. 34.

23. Sm 6ob U)oI wir rec^t fr&tiif) fein. 3 Str. L. Senfl.

15S2 von L. Senfl. komp. als Beispiel im Paedagogus S. 212,

Mh. f. Mg. II, 57, vgl. oben Anm. 16. Bei Forster nochmals
V, 3!, komp. von J. v. Brant.

24. (g§ rjilfft mitf) itit ttia§ iä] bidj 5it. 3 Str. S. Zirler.

1524 Val. Holls Hs., Keller, Vz. altd. Hss. hsg. Sievers S. 121.

25. ^er wieber gfücf tttit frcwbcn. 3 Str. Anon. 1513
P. Schöffer Nr. 51 (Goedeke IP, 26). Um 1530 fl. Bl. der
Hergotin oj. Berliner Mischband Yd. 7821 Nr. 26, 3 entspr.

Str.: fl. Bl. oouj. Weller, Annalen II, 432. 1535 Reutter-
liedlein Nr. 17, Goedeke 11-, 31. 1537 Bergreihen, Neudruck
Nr. 55, 3 entspr. Str. 1560 Baseler Liederhs. F X 17—20
(Bolte). Um 15(i8 Berliner Hs. Mgf. 752 Nr. 23, 3 entspr. Str.

1575 Berliner Hs. Mgf. 753, Bl. lob. 1582 Ambr. Lb. Nr. 35
3 entspr. Str.; Berliner Lb. Nr. 88, 3 entspr. Str. 1602 Steu-
ccii Amorum ac Leporum II, 10, 3 entspr. Str. 1608 Chr
Demantiuy, Conviviorum delicise Nr. 13, 3 entspr. Str. Oj.
fl. Bl. Nürnberg, Jobst Gutknecht: „Ein hübsch Lied, mein
eynigs A." 3 entspr. Str., Berlin Yd. 9126; fl. Bl. Nürnberg,
Val. Neuber „Drey schone Liedter" Nr. 3, 3 entspr. Str. und
noch eine, Berlin Ye. 22; ndd. fl. Bl. in e. Sammelband früher

in Uhlands Besitz, (Keller, Fassnachtsspiele S. 1471). Gleichen
Anfang haben auch verschiedene andere Lieder der Zeit, so
Heidelberger Hs. 343, Bl. 120a und 121 a (Bartsch, Kat. 99);
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Eerliner Hs. Mgf. 752, Nr. 2; Peuerl Weltspiegel 1613 Nr. 2.

26. Wlat tt)te hn mit tiel)§ mirfi mtr lüt 3 Str. J. v.

Brant. Akrostichon: Mar-gar-redt. Alir sonst unbekannt.
27. §et mir ein c^pcä 5»ücigleiu. 5 Str. G. Othmayr.

1535 Grasliedlin Nr. 7 „es steht ein Selbenstrenchelein ge-

bogen zu der erden" 1 Str. Um 1575 Berliner Hs. Mgf. 753

Nr. 149:

3d) iDeife ini)v ein §ajclert ftreud)Iein

ba§i neget ftdö äu bcr ©rbcnii

Sdö iüetfe nttr ein l)üüfc§e§ aJtetleinn

baS \aU mir etgemi iDerbenn.

®etn eigen fo föerbe ic^ ntd)t

bu brtngeft mid) bau bret) 3tofen uftn.

'Es ist das Lied von den Winterrosen, vgl. Erk-Böhme I,

Nr. 117. 1646 aus Werlins Hs. Böhme, Ad. Lb. Nr. 178.

Wunderhorn III, 142 nach Forster. Mittler Nr. 1024 ein ähn-

liches Lied, es stammt aber aus Kretschmers Sammlang und
ist von zweifelhafter Echtheit. Forsters Melodie Böhme 1. c.

Str. 4 treffen wir auch 1512 in Oeglins Lb. (Neudruck S. 2);

1516 Heidelberger Hs. Nr. 109 (Liliencron Nr. 85); 1534 Ott,

Nr. 94; um 1540 Bicinia (Goedeke-Tittmann S. 68); 1544 Ant-

-werpenerLb. Nr. 221 ; 1553 Vanniiis Bicinia 2b. Sie ist noch
Jieute in Süd- und Mitteldeutschland und Oesterreich sehr

verbreitet, vgl. Marriage, Volkslieder aus der badischen Pfalz

Nr. 222. Das Lied steht nochmals bei Forster IV, Nr. 32

komponiert von J. v. Brant.

2S. 25or Seiten ttJoS ittj ihb önb »erb. 3 Str. G. Forster.

Forster hat wohl einen älteren Text seiner Komposition zu

liebe umgedichtet, denn diesen Text finden wir erst von 1549

an; wieder 1576 bei Orlando di Lasso I Nr. 7, in der Gesamt-
ausgabe 1583 Nr. 17; 1581 Gosswin Nr. 7 (wahrscheialich nach

Lasso, denn sämtliche Texte die das Lb. mit Forster ge-

meinsam hat sind auch bei Lasso zu finden); 1581 J. Keiner

Nr. 23; 1584? Gregor Lange I, 5 (Mittler Nr. 674). Verwandte
Lieder mit gleichem Anfang finden wir: 1549 50 Lieder, Nr.

42; 1582 Ambr. Lb. Nr. 28, Berliner Lb. Nr. 80, 1618c Erfurter

Lb. Nr. 28 (Mittler); Görres S. 67 nach Heidelberger Hs. 343,

Bl. 44 a (Bartsch, Katalog p. 96). Nach Bolte: Berliner Hs.

Mgq. 402 Nr. 26, Noreen und Schuck Visböker I, 26 Nr. 15,

Arwidsson III, 88, 4 Str. Weitere Litteratur bei Kopp Nr. 59,

Jb. f. ndd. Spr. XXVI, 1900,

29. ^cf) tarn ffir einv fron» Wirtin ^ou§. 8 Str. G. Oth-

mayr. 1582 Ambr. Lb. Nr. 238, 8 entspr. Str.; Berlmer Lb.

Nr. 182 desgl. 1603 M. Franck, Reuterliedlein Nr. 18, Str. 2

fehlt, sonst entspr. Anfang 17. Jh. Uhlands Lb., 8 entspr.

Str., vgl. Kopp 1. c. Nr. 40. Forster wird wohl die Quelle

für diese Lb. sein, ebenso für des Knaben Wunderhorn I, 22,

Quellenangabe „Frische Liedlein Nürnberg 1505 (!) Quer 8<»
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mit Musik." Försters Melodie Böhme Ad. Lb. 421, Partitur
Liliencron Nr. 119.

30. Wlit luft t^ct irf) ou^reitctt. 3 Str. Otbmayr. (eigent-
lich von L. Senfl, vgl. Ott, Neudruck IV, 201) s. unten Y, 45.

1534 Ott, Nr. 41 komp. v. Senfl. 1.544 Ott Nr. 25, 4 Str.,

komp. V. Senfl. 154!i 50 Lieder Nr. 5, 1 Str., Nürnberg von
Berg und Neuber. 1560 Baseler Hs. F X 17—20 (Bolte).

1571 Ammerbachs Tabulatur vgl. C.F.Becker, Lieder uud
Weisen II, 14. 1.d70 Orlando di Lasso III, (>, 5 Str., wieder
in der Gesamtausgabe 15S3 Nr. 20. 1.582 Ambr. Lb. Nr. 50,
3 entspr. Str.; Berliner Lb. Nr. 102 desgl.; 1618c Erfurter
Lb. 50, vgl. Mittler Nr. 1458. 15S8 Mancinus Nr. 27, 3 entspr.

Str. Wunderhorn I, 527 eine Umdichtung, von Arnim (Bir-
linger-Crezelius II, lü6). Str. 3 ist eine häufige noch im
Volkslied bestehende Wauderstrophe ; vgl. Ott 1544 Nr. 40
,.dort oben auf dem Berge" und Lantzenbergers Lb. 1607
Nr. 10 (Berlin Yd. 5071).

31—32. ^d) ormcv mcibictu flog mid\ fe^r. 4 Str. komp.
a) von L. Senfl, b) von G. Othmayr. Um 1530 fl. Bl. der
Hergotin, Berliner Mischband Yd. 7821 Nr. 16, 4 entspr. Str.

1536 Gassenhawer und Eeutterliedlin, 1 Str. 1544 Ott Nr. 47,
3 Str. entsprechend Forsters 1—3, komp. v. L. Senfl. 1558
Ochsenkhuu, Bl. 74 desgl. Mitte d. 16. Jh. Baseler Hs. F
X 5— y, 1 Str., Tonsatz gleich Nr. 31 (Richter, Kat. 55). 1571
Ammerbachs Tabulatnr (C. F. Becker, Lieder und Weisen II,

16); Nye Christliche Geseuge Lübeck (Bolte). 1572 Ivo de
Vento Nr. 13 (Hoffmann, Gesellschaftslied lul). 1575 Berliner
Hs. Mgf. 753 Nr. 23, 4 entspr. Str. 1582 Ambr. Lb. Nr. 7,

ohne Str. 4; Berliner Lb. Nr. 59 desgl. 1588 Dedekind
Jwösxarovov Nr. 8, 1 Str. Heidelberger Hs. 343, Bl. I(i7a,

4 Str.; danach Görres, S. 125 (Bartsch, Kat. 98). 1602 P. v.

d. Aelst 16 (Goedeke IP, 42—43). Um 1605—8 Lb. d. Peter
Fabricius 191 ohne Text, Bolte, Jb. f. ndd. Spr. XIH, 55 f.

Oj. fl. Bl. oouj. im Berliner Mischband Yd. 7821 Nr. 10, ent-

hält nur Str. 4 da durch versehen die S. 2—3 leer stehen ;^

fl. Bl. Nürnberg V. Newber: ,Ein hiibsch new Liedt, Ich
armes Meydlein klag mich seer", unsere 4 Str. stark variiert

Berlin Yd. 9362. Für die weite Verbreitung des Lieds zeugen
auch die 6 geistl. Umdichtungen, Wackernagel, Kirchenlied
III, 1005-10 (Böhme, Ad. Lb. 212). Forsters Melodie ab-
gedruckt bei Böhme 1. c, Wm. Tappert, Deutsche Lieder
Nr. 26 und Ott, Neudruck IV, 152; Partitur bei Liliencron
Nr. 125.

33. @§ naJjt ftdj gegen bem fommer. 3 Str. G. Othmayr.
Abdruck der Melodie Böhme. Ad. Lb. Nr. 214. Heidelberger
Hs. 343, 112a (Bolte) danach Görres S. 77, 3 entspr. Str. „Itzt

zu diesem Mayen." Fl. Bl. oj. Augsburg bei M. Franck vgl.

Mittler 648. Vgl. Anfang eines anderen Liedes „Es nahet
sich gegen der Sommerzeit' fl. Bl. oo. 1620 „Drey newe
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lustige vnd kurtzweilige Lieder Das erst von Ehrlichen
Kittern vnd Soldaten", Berlin Ye. 1331. Das Liebessymbol
des Mähens treflfen wir auch sonst im Volkslied vgl. Berg-
liederbüchlein um 1740, Nr. 34 „es wolt ein Meyer meyen."

34 ^rcuttbti^cr ffcit biäf i)at erwelt. 3 Str. Anon. s.

oben Nr. 22.

35. 833oI onff unt gfet öoit rjinnen, fd)Iog üm6 »nb weit
l^inban. 3 Str. Joh. Leonhart de Langenaw. Mir sonst un-
bekannt. Zu Str. 3 vgl. oben Nr. 18, Str. 4.

3H. 9)Zein alter mon bcr nimbt ftt^ an. 4 Str. Anon.
15S1 J. Reiner Nr. lU. 1.582 Ambr. Lb. Nr. 52, 4 entspr. Str.;

Berliner Lb. Nr. 104 desgl.; als Beispiel im Psedagogus Mh.
f. Mg. II, 56 vgl. oben Anm. lü.

37. ^er^ (icbfter ittein öoit mir nit tocid], 3 Str. G.
Forster. 15ß9 Meiland Nr. 6, 3 entspr. Str. 1573 Ivo de
Vento Nr. 13. 15S1 J. Reiner Nr. 16, 1 Str. 1582 Försters

Komposition als Beispiel im Psedagogus Mh. f. Mg. I, 41 vgl.

oben Anm. 16. Um 1606 Hs. Berlin, Musik G. 555, Nr. 17.

38. &ut gfeöen önb oud) fulen wein. 3 Str. G. Forster.

1566 Le Maistre Nr. 91. 1581 J. Reiner Nr. 13, 1 Str. 1582

Psedagogus, s. Anm. 87. Um 1606 Hs. Berlin, Musik G. 555
Nr, 18, 1 Str. Der Text könnte auch von Forster herrühren,

er stimmt ja mit seiner Absicht „dem vnfletigen sewischen
sauffen zu zeyten zu wehren" V, Vorwort.

40. Sßrfod^ t^nt \)U tt»er§ filanften »iL 5 Str. G. Forster.

1549 50 Lieder. Berg und Neuber Nr. 47, 1 Str. 1550 cir

68 Lieder Nr. 47, 1 Str. 1560 Baseler Liederhs. F X 17—20
(Bolte). Akrostichon ür-se-la.

41. ^ä] junger man toa§ fjab id^ t^nn. 5 Str. G. Förster.

Diese Melodie, die in der Discantstimme liegt, abgedruckt
Ott, Neudruck IV, 146. Fll. Ell. oouj. in Berlin a) 7 Str. im
Sammelband Yd. 7801, Nr. 33; b) 7 Str. Sammelband Yd. 7804,

Bl. 25. Ein anderes Lied „ich armer — oder ich alter —
man was hab ich gethan", das Klagelied eines alten Mannes
mit einer Jungen Frau, war in der zweiten Hälfte des 16. Jh.

sehr beliebt und hat unserem Liede als Modell gedient.

42. '^ic fonn bie ift öerfiltt^en. 7 Str. S. Zirler. Ende
d. 15. Jh. als Tonangabe in ndl. Hs. „die mane heeft sich

verblicket die steernen sijn uutghespronghen" Horae belg. II,

82. Nach 1534 Hs. hinter Tenor von Ott laut einer Ver-
weisung von Meusebach in der Berliner Hs. Mgf. 752. Um
1536 65 Lieder Arg. Nr. 45 (ibid). 1543 parodiert in einem
Liede auf Herzog Wilhelm von Cleve, Liliencron bist. VI.

Nr. 490. 1549 50 Lieder Berg und Neuber Nr. 15, 1 Str. Um
1550 68 Lieder Berg und Neuber Nr. 15, 1 Str. 1568 Berliner

Hs. Mgf. 752 Nr. 50 3 Str. entspr. 1—3. 1574 Niederrh. Hs.
Berlin Mgq. 716 Nr. 35, 7 entspr. Str. 1575 Berliner Hs. Mgf.
753 Nr. 5a, 7 entspr. Str. 1582 Ambr. Lb. Nr. 58, 7 entspr.

Str.; Berliner Lb. Nr. 167 desgl. Heidelberger Hs. 343, Bl.
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95 a und Gürres S. 96 (Bartsch, Kat. 97). Oj. fl. Bl Nürnberg
Jobst Gutknecbt: „Zwey schone Lieder, Das Erst, so wolt
ich Got das es geschech", 9 Str., Berlin Yd. 9102; fl. Bl.

Nürnberg Fr. Gutknecht, 9 Str., im Brit. Museum 1152^ df.

11. Wunderhorn I, 389 nach Forster. Forsters Melodie Böhme
Ad. Lb. Nr. 116.

45. 1;cr wein fdjmcrft itiol ntoc^t mt(^ oft tnincfcn. 3 Str.

G. Othmayr. Ist von den Herausgebern des Wunderhorns in

einem aus verschiedenen Quellen zusammengefügten „münd-
lichen" Trinkliede benutzt worden. Wdh. I, 365. Der Witz
des Liedchens, wenn hier von Witz die Rede sein kann, be-
steht darin, dass der erwartete Reim ängstlich vermieden wird.

46. 2)iottd)cr jeijuub nad) abcl ftrcbt. 3 Str. Anon.
Modernisiert und geglättet im Wunderhorn I, 376.

47. dlit laug cö ift in fa^nad)tg frift. 3 Str. J. v. Brant.

Umgedichtet im Wunderhorn 1, 354.

4S. Dil mi^ grofj tmfol f(^toerlid) tntrft. 3 Str. J. v.

Brant. 1513 Peter Schüffer Nr. 60, Goedeke IP, 26. Um
1576 Berliner Hs. Mgf. 753 Nr. 30, 3 entspr. Str.

49. gScr ktjJ) gcbult öJtb ftat fein frf|ult. 3 Str. Georg
Blanckmüller. 156ti Le Maistre Nr. 91,1 Str. S. unten IV, 23

derselbe Text komponiert von J. v. Brant.

50. SDJetn junge jeijt ^d)t ftctS uod) freubt. 3 Str. Anon.
Oj. fl. Bl. Nürnberg, Kunigund Hergotiu, Weller, Annalen I,

217, Abschrift desselben von Kopisch, Berliner Hs. Mgq. 752,

Bl. 145, 3 entspr. Str.; fl. Bl. Nürnberg, Val. Neuber: „Drey
hübsche Lieder Das erste Zart schöne Fraw gedenck vnd
schaw". Berlin Ye. b. 3 entspr. Str. 1569—75 Helmstorffs

MS. Berlin, Teil III, Bl. 2, 3 entspr. Str. 15S2 Ambr. Lb.

Nr. 194, 3 entspr. Str.; Berliner Lb. Nr. 151 desgl. 1606
Daniel Lagkhner neue teutsche Lieder Nr. in, 3 entspr. Str.

51. Wenii mixt bev fre§ ob ofleö bc^. 3 Str. G. Forster,

Mir sonst unbekannt.
52. Wan fingt oon fd)&nen frowen t>il. 5 Str. G. Oth-

mayr. 1461 Verwandt ist ein Lied der Schedeischen Hs. in

München: ,Man singt vnd sagt von frauen vil dy ich doch
alczeit loben wil" ein Akrostichon (Magdalen) von 8 Str. (J.

J. Maiers Kat. 129). Heidelberger Hs. 343, Bl. 125 b, 5 Str.

(Bartsch, Katalog) und Görres S. 70. 1574 Niederrheinische

Liederhs. 4 Str., deren 1—3 Forster 1- 2 entsprechen, und 4

Fs. 5; Berckreyhen II, 18, danach Nicolais Almanach II,

Nr. 10, s. Ellingers Ausgabe. 1575 Berliner Hs. Mgf. 753

Nr. 63, 5 entspr. Str. 1579 Westfälische Hs., Mones Anzeiger
VII, § 85, stark variiert. 1581 J. Reiner Nr. 22, 1 Str. 1582

Ambr. Lb. Nr. 75, 5 entspr. Str.; Berliner Lb. Nr. 118, nur
Str. 1 stimmt, 2 Str. in anderem Versmass sind (wohl durch
Fahrlässigkeit des Druckers) hinzugekommen. Um 1618 Er-
furter Lb. Nr. 75 (Mittler 646). Oj. fl. BL oo. im Berliner

Mischband Yd. 7850 Nr. 3, 3 entspr. Str.
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53. ^t^ hich§ ein freiulcin pifi^ ünb feitt. 3 Str. Steffan

Zirler. 1575. J. Meiland Nr. 10 (Mittler 696). 1582 Ambr.
Lb. Nr. 59 (ib.) 1596 Valentin Haufsmann Canzonette Nr. 7

(Hoffmann, Gesellschaftslied Nr. 22).

54. Süßiettiot Bit Werter orben feint. 1 1 Str. G. Forster.

1544 Ott Nr. 66, komp. von L. Senfl. Erste Hälfte d. 16. Jh.
komp. von L. fSenfl, Baseler Hs. F X 1—4 Nr. 82 (Richter,

Kat. 51). Forsters Melodie abgedruckt Ott, Neudr. IV, 234.

.^5. ytati) Inft f|et id) mir nntermclt. 3 Str. G. Forster.

1512 Schlicks Tabulatur vgl. C. F. Becker, Lieder und "Weisen
111,3. 1519 Arnt von Aich Nr. 26, 3 entspr. Str. Um 1530

„56 Lieder" ein Lb. ohne Titel in Berlin mit den Grasliedlin

und Gassenhawern zusammengebunden, 1 Str.; Martin Eben-
reutters Hs. Mgf. 48S, Bl. 330, 3 entspr. Str. 15t)8 Berliner

Hs. Mgf 752 Nr. 72, 3 entspr. Str. 1582 Ambr. Lb. Nr. 4,

3 entspr. Str.; Berliner Lb. Nr. 173, desgl. Anfang d. 17. Jh.

De Boucks Lb. Nr. 51. Oj. Ndd. fl. Bl. früher in Uhlands
Besitz, Keller, Fasnachtsspiele S. 1472. Ein anderes Lied
mit ähnl. Anfang, Westtälische Liederhs. um 1579, Mones
Anzeiger VII. 1838 § 81. Forsters Partitur abgedruckt Mb.
f. Mg. 1,41.

56. ^n beutfd)ent lonb toai etn)a§ f^onb. 7 Str. G.
Forster. Mir sonst unbekannt.

57. 2Bo tc^ mit teib nit fummen mag. 3 Str. G. Forster.

1530 M. Ebenreutters Hs, Berlin, Bl. 323 a, 3 entspr. Str. Um
1568 Berliner Hs. Mgf. 752 Nr. 64, 3 entspr. Str. Oouj. Fl.

Bl. im Berliner Mischband Yd. 7821 Nr. 5, 3 entspr. Str., am
Schluss der Inhalt treffend zusammengefasst im Spruche:

„ßicb ^abcn bnb nic^t gcnteffen

®a§ mM;t bm teöfcl ücrbricffcn."

58. £uft frenb t^et mid) ömbgeben gar. 3 Str. L. Lemblin.
Mir sonst unbekannt.

59. 9td) meiblein fein m6d)t e§ gefein. 3 Str. G. Forster.

1549 50 Lieder, Berg und Neuber Nr 38, 1 Str. Um 1550
68 Lieder, Berg und Neuber Nr. 38. 1 Str.

60. ^d) foü önb mu^ ein bnicn Ijatien. 1 Str. G. Oth-
mayr. Um 1536 65 Lieder hsg. Peter Schöffer Nr. 60 komp.
V. L. Senfl. 1544 Ott Nr. 7, komp. v. L. Senfl.; Schmeltzels

Quodlibet Nr, 7 „trab dich Diernlein". 1549 50 Lieder, Berg
und Neuber Nr. 6, 1 Str. Um 1 550 65 Lieder oouj. Bern bei

M. Apiarius Nr. 60, vgl. Weller, Annalen II, 26. 156(i Baseler
Liederhs. F X 17—20 (Bolte). 1609 Jo. Staricius Nr. 14, 1 Str.

Verwandt ist „Ein weib kurzumb ich haben muss vnd solt

ich sie auch graben so muss ich doch eins haben" usw. 1583

N. Kosth Nr. 18 und 1627 Eauch, Stammbüchlein Nr. 16.

„Das Mädgen will ein Schlemmer han, und solt sie ihn aus
der Erden graben vor funffzehn Pfennige" um 1740 im Berg-
liederbüchlein Nr. 41, ähnlich Nicolais Almanach 1777, nach



252 — Anmerkungen III, 60—66. —

einem fl. Bl. der Zeit (vgl. EUingers Ausgabe). In letzterer

Form und anderen ähnlichen lebt das Lied noch im Volks-
mund am Rhein (des Dülkener Fiedlers Lb., hsg. Dr. Norren-
berg S. 20 und 92) in Brandenburg (Friedländer, 100 Volks-
lieder S. 44) in der Gegend von Höxter (Mittler 1536). VgL
auch Wunderhorn I, 3U9.

61. ^rf) ^bvt ein frcwlein ffagcn. 4 Str. G. Othmayr.
1537 Bergreihen, Neudruck Xr. 53 mit noch 2 Str. 1574
Kiederrheiuische Liederhs. Nr. 61, 3 Str. entspr. Forsters 1—3.

1575 Berliner Hs. iMgf. 753 Nr. 28, mit noch einer Str.; J.

Meiland Nr. 5, 4 entspr. Str. 1582 Ambr. Lb. Nr. 31, stark

variiert 3 Str.; Berliner Lb. Nr. 83 desgl. Heidelberger Hs.

343, 110b, 4 Str. (Bartsch, Kat. 98) danach Görres I2ii. Oj,
Fl. Bl. T. B. S. (Thiebolt Berger, Strassburg) Uhland 87 ; fl.

Bl. Basel S. Apiarius ib.; fl. Bl. Strassburg bey Jost Martin

am Kornmarkt im Berliner Mischband Yd. 7850 Nr. 16, noch
2 Str. wie in den Bergreihen; fl. Bl oouj. im Berliner Sammel-
band Yd. 7801 Nr. 31 desgl.; Nürnberger Drucke von Neuber
und Gutknecht in Berlin, vgl. Kopp, Jb. f. ndd. Spr, XXVI
(Nr. 70). Anfang d. 17. Jh. De ßoucks Lb., Kopp 1. c.

1603 M. Franck, Reuterliedlein ohne Str. 4. 1605—8 Lb. des
Peter Fabricius Nr. 149. Bolte, Jb. f. ndd. Spr. XIII, 55 f.

Um 1618 Erfurter Lb. Nr. 31 (Uhland 87). Um 1740 Berg-
liederbüchlein Nr. 160. Umdichtung im Wunderhorn I, 314
„mündlich". Melodie nach Forster bei Böhme, Ad. Lb. 117

und W. Tappert, Deutsche Lieder Nr. 20. Zur Wanderstr. 4

vgl. oben Nr. 8.

63. ^c^ ttrntc 9)Ze<j Bin ^art burd) flfrfjnic^. 3 Str. J. v.

Brant. Im selben Versmass und Styl wie Nr. 62, wahrschein-
lich die Antwort dazu.

64. 3d) armes feu^Iein fleine. 3 Str. G. Othmayr. S.

oben Anm. 4.

65. aöolauff gut gfel üon Rinnen ntettt§ bleiben ift nimmer
Ijte. 3 Str. G. Othmayr. 1574 Niederrheinische Liederhs.

Berlin Nr. 5, 3 entpr. Str. 1575 J. Meiland Nr. 4, nur Str. 1

entspricht Forsters Text. 1582 Ambr. Lb. Nr. 54, 3 entspr.

Str.; Berliner Lb. Nr. 106, desgl. 1591 Korber Nr. 52 (Bolte).

Fl. Bl. Nürnberg oj. bei Val. Neuber (Uhland 64) Heidel-

berger Hs. 343. Bl. I3sb (Bartsch, Kat. 99). Um 1600 fl. Bl.

bei Wilhelm Rofs, Magdeburg, 7 Str., Berlin Ye. 776. 1605—8
Lb. des Peter Fabricius Nr. 95, 5 Str. (Bolte. Jb. f. ndd. Spr.

XIII, 55). Um li;l8 Erfurter Lb. Nr. 54 (Uhland 64). 1622

Widmann Nr. 35 (Bolte). Partitur nach Forster III, 65 Lilien-

cron Nr. 123. Nochmals bei Forster II, 18 ohne Angabe des
Komponisten und mit einer Str. Text.

66. ''ilnn fdjürfe bitfi mctbleitt fcf)ürt? bid^. 9 Str. G. Oth-

mayr. Nochmals komponiert v. J. v. Brant unten IV, Nr. 16.

Um 1530 fl. Bl. der Hergotin oj. im Berliner .Mischband Yd
7821 Nr. 11 und dasselbe nochmals Nr. 24, 15 Str. 1535
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€rasliedlin Nr. 3. Um 1560 fl. Bl. im brit Museum 11522 df.

44 „ein hüpsch new Lied schürtz dich Gredlein schürtz dich"
Augsburg M. Franck oj. 1575 Fischarts Geschichtklitternng
Kap. 8, Neudruck S. 137. 1589 Joannes Eccard Nr. 22, 2 Str.

abgedruckt bei HofiFmann, Gesellschaftslied Nr. 34. Anfang
d. 17. Jh. Uhlands und de Boucks Lb. Nr. 69 und 64. Um
1606 Hs. Berlin, Musik G. 555 Nr. 41, 1 Str. Um 1740 Str. 1

a,llein im Bergliederbüchlein 109. Oj. fl. BI. Nürnberg bei
V. Neuber „Ein hübsch new Lied, schürtz dich Gredlein
schürtz dich", 15 Str., Berlin Yd. 9372. Nach Forster im
Wunderhorn I, 46. Etwas umgestaltet lebt das Lied noch
im Volksmund in Hessen, Nassau, am Rhein, in Böhmen,
Schlesien, Westfalen und Preussen, vgl. Marriage VI. a. d.

badischen Pfalz Nr. 5. Das Trauern des Mädchens, haupt-
sächlich um die Kleider, unter ähnlichen Umständen finden
wir im Liede von Malers Tochterlein, Böhme Ad. Lb. Nr. 58 a.

Str. 3 und 7 ist eine häufige Wanderstr. zu finden auch in

„Mit lust thet ich ausreiten" in den Fassungen von Ott und
Orlando di Lasso, s. oben Anm. 30. Mehrmals z. B. bei Fischart
und in den fll. Bll. von M. Franck und von der Hergotin sind
noch 2 Str. im Liede einverleibt „Ja ist es dann ein Knäbelein"
Dsw. die das Schicksal des zu erwartenden Kindes besprechen:
diese kommen ebenfalls vor in „es fuhr es fuhr ein bawer ins

holtz" Ambr. Lb. Nr. 84 wie noch heutzutage im Brombeer-
lied, vgl. Marriage VI. a. d. badischen Pfalz Nr. 6.

67. ©ie ift mein troft »nb ouffent^alt. 3 Str. S. Zirler.

Ein Akrostichon, Si-bil-la.

6S. mix ift eilt f(^5iit broii«^ metbclein. 5 Str. G. Oth-
mayr. Nochmals unten V, 15. 1545 Rhaus Bicinia II, 77,

1 Str. 56 Lieder (Berlin mit den Gassenhawern eingebunden)
Nr. 41, nur Anfangszeile und Melodie. Um 1566 fl. Bl. oouj.

im Berliner Mischband Yd. 7831 Nr. 63, 5 entspr. Str. 1570
Ivo de Vento Nr. 24, 1 Str. 1569—75 von Helmstorffs Hs. ill,

Bl. 20, Berlin, 5 entspr. Str. 1574 Niederrheinische Liederhs.,

Berlin, Nr. 51, 5 entspr. Str. 1575 Berliner Hs. Mgf. 753 Nr.

43, 5 entspr. Str. 1582 Ambr. Lb. Nr. 24; Berliner Lb. Nr.

196. 1585 Pühler Nr. 10, 1 Str. Oj. fl. Bl. Lübeck? ndd.
Berlin Ye. 476 „Veer lede volgen Dat erste Ick stunde an
einem morgen", nur die ersten vier Zeilen entspr. Forsters

Text; fl. Bl. Augsburg M. Franck „Drey schöne neüwe Lieder*
im britischen Museum 11522 df. 31; fl. Bl. Nürnberg, Val.

Neuber „Drey hübsche Lieder das erste. Lieblich hat sich

gesellet" Berlin Ye. 15, Str. 4 fehlt; Berliner Hs. Mgq. 402
Nr. 25 (Bolte); Heidelberger Hs. S43, Bl. 123 b 4 Str. (Bartsch,

Kat. 99). Anfang d. 17. Jh. Uhlands Lb. Nr. 22. 1602 Paul
v. d. Aelst78 (Goedeke Grd. IP, 42—43). 1618 Erfurter Lb.
24 (Mittler 673). Abdruck dieser Melodie bei Böhme Ad.
Lb. Nr. 196, C.F.Becker, Lieder und Weisen, Leipzig 1849,

S. 12, W. Tappert, Deutsche Lieder, Berlin, Challier oj. Nr. 18,
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69. aSa(^ auff mein t^ott mi> fj&r mein ftimnt erftingen.

4 Str. G. Othmayr. 1549 50 Lieder, Nürnberg bei Berg und
Neuber Nr. 1, 1 Str. Um 15T6 Berliner Hs. Mgf. 753, Nr. 50,

mit noch einer Str. 15S2 Ambr. Lb. Nr. ö5, mit noch einer

Str.; Berliner Lb. Nr. 107 desgl. Oj. Heidelberger Hs. 843,

Bl. 134 b, 7 Str. (Bartsch, Kat. 99); fl. Bl. Nürnberg bei Jobst
Giltknecht: „Vier schöner Lieder, Das Erst Frenndtlicher

Grufs", 7 Str. wovon 1—3 Forsters Text entsprechen. Berlin

Yd. 9120: fl. Bl. oouj. im Berliner Mischband Yd. 782i, Nr. 4,

8 Str. 1602 M. Franck, Bcrgkreyen Nr. 16, ohne Str. 4.

70. 5^1 ormer inab bin gar ft^obali. 3 Str. G. Forster.

1573 Ivo de Vento, teutsche Lieder mit 5 Stimmen, 1 Str.

1590 Ein anderes Lied mit gleichem Anfang bei Brechtel

Nr. 18. Forsters Partitur abgedruckt Mh. f. Mg. IIL 1^4.

71. ^ot mertf mein flog e^e id) öersttg. 3 Str. Anon.
Mir sonst unbekannt.

72. S§ jogt ein jegcr niolgemut. 6 Str. G. Othmayr. Um
1530 fl. Bl. der Hergotin im Weimarer Sammelband Nr. 60

(Böhme. Ad. Lb. Nr. 441). 1549 50 Lieder, Berg und Neuber
Nr. 26, 1 Str. Um 1550 6S Lieder Nr. 26, 4 Str. Um 1568

Berliner Hs. Mgf, 752 Nr. 79 (Bolte). 1582 Ambr. Lb. Nr. 113,

4 Str.; Berliner Lb. Nr. 47 desgl. Um 1618 Erfurter Lb. Nr.

114 (Mittler, Nr. 1457). Wunderhorn I, 301 nach Forster,

3 Str. Partitur abgedruckt Liliencron Nr. fi6 und Mh. f. Mg.
XXVI, 117. Das Lied ist ein reizendes Stück Mosaikarbeit,

Str. 3, 4, 5 und 7 treffen wir häufig in anderen Liedern.

73. Sßcriomer bienft ber fint gar »iL 3 Str. G. Forster.

Unser Text ist in arger Verwirrung besonders in Str. 1; eine

bessere Lesart bietet z. B. das fl. Bl. Bergers:

„tüaS ?etd)t fte mic^

benn fte idoI fid)t

bentt ber bin id)

ben fie aügeit öeracf)ten t^ut."

Um 1.^50 6S Lieder Nr. 58, 1 Str. Um 1568 Berlmer Hs. Mgf.

752 Nr. 41, 3 entspr. Str. 1569—75 von HelmstorflFs Hs.

Berlin, dritter Teil, Bl. 18, vgl. dazu eine Anm. von Meuse-
bachs (Mgq. 715) „ich hab es (d. h. Verlorner dienst der smt
gar viel) mit noch drey anderen Liedern auf '/2 Bogen in

kl. 8 zusammengedruckt zu Nürnberg durch Valentin Neuber."

1575 Berliner Hs. Mgf. 753, Bl. 1 a, 3 entspr. Str. 1582 Ambr.
Lb. Nr. 101, 3 entspr. Str.; Berliner Lb. Nr. 42, 3 entspr. Str.

1592 Lb. für Ottilie Fenchlerin Nr. 45, Alem I, 50, 4 Str. vom
weiblichen Standpunkt. Oj. 16. Jh. fl. Bl. Nürnberg, Val.

Neuber s. oben; fl. Bl. Strassburg bei T(hiebolt) B(erg_er)

„Drei schone neüwe Lieder Das erst. Ach Gott was sol ich

mich frowen, mein hertz in trauren steht", 3 entspr. Str.;

Heidelberger Hs. 343, Bl. 23 a (Bartsch, Kat. 95) vgl. Görres
S. 86, 3 entspr. Str.
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74. 2)reJj Iou6 auff einer Itnbcit. 3 Str. J. v. Brant. Vgl.

Anm. II, 76 zum selben Liede komponiert von Leonhart von
Langenaw.

75. ^d) armer bo^ bin gottj öertrrt. 6 Str. G. Othmayr.
Um 1530 fl. Bl. oouj. Weller, Annalen II, 432. 1549 50 Lieder
Nürnberg, Berg und Nenber Nr. 11 und Nr. 17, je 1 Str. Um
1550 08 Lieder Nr. 11 und Nr. 17, je 3 Str. 1560 Baseler Hs.

F X 17—20 (Bolte). 1568 Berliner Hs. Mgf. 752 Nr. 75, 3 Str.

1569—75 geistl. parodiert in von Helmstorffs Hs. Berlin, Teil

II, Bl. 1 1, 8 Str. Um 1570 fl. Bl. Augsburg bei Christoif Gastel

oj. Weller, Annalen I, 222. 1582 Ambr. Lb. Nr. 18, 6 entspr.

Str.; Berliner Lb. Nr. 70 desgl. Auf. d. 17. Jh. De Boucks
Liederbuch Nr. 55. Oj. fl. Bl. der Hergotin im Berliner Misch-
band Yd. 7821 Nr. 37, 6 entspr. Str.; fl. Bl. Nürnberg Friderich

Gutknecht „Drey Schone Lieder Das erst Ich armer Pofs"

6 entspr. Str., Berlin Yd. 9681; fl. BL Nürnberg, Valentin

Newber „Zwey Schone Lieder. Das Erst: Ich armer Bofs.

Das ander, Ilsbruck ich muss dich lassen", 6 entspr. Str.;

fl. Bl. 00. Lübeck? „Veer lede volgen, Dat erste. Ick stundt

an einem morgen", 6 entspr. Str. Forsters Melodie abgedruckt
Erk-Böhme III, 464. Jupiter wohl aus Versehen für Cupido.

76. aSo§ seigftu mtd^ iä\ merrf tinb fttf|. 8 Str. Anon.
Auch in einer Hs. aus dem Anfang des 16. Jh. „im Besitz

des Herrn M. Kuppitsch in Wien" Mones Anzeiger VIII § 215.

77. 23ßo§ fterMtc^ jcit mir freuben geit. 5 Str. Laur.

Lemlin. Ein Spottlied auf einen Heidelberger Bekannten,
namens Theyss, vielleicht gemeinschaftlich von der „sing-

rischen Rotte" Forster, von Brant, Zirler u. a. gemacht und
von ihrem Musiklehrer Lemlin komponiert.

78. aSott gote§ gnttb mort in bett tot. 5 Str. G. Forster.

Auch den Text wird Forster wohl geschrieben haben, kurz
nach dem Tode Ludwigs V, also im Frühjahr 1544.

79. @(ettt bringt |)cin bem fftt^en mein. 3 Str. L. Senfl.

S. oben I, 92.

80. %n\(i) ottff in gottc§ nnmen. 6 Str. J. v. Brant. Text
um 1540 geschrieben, Liliencron historische Volkslieder Nr.

469. Um 1550 68 Lieder Nr. 68, 1 Str. Heidelberger Hs. 343,

Bl. 50 b (Bartsch, Kat. 96) vgl. Görres 257, 6 entspr. Str. Fl.

Bl. oj. Nürnberg Friderich Gutknecht „Ein schon new Lied
Frisch auff in Gottes namen", 6 entspr. Str., Berlin Yd. 9637.

Forsters Partitur Liliencron, Deutsches Leben Nr. 4 ; Melodie
Böhme, Ad. Lb. 398. Andere Lieder gleichen Anfangs Goedeke
und Tittmann S. 268, Winnenberg, Christi. Reuterlieder 15S2

Nr. 2 und Kirchofs Wendunmut 1 603, 6. Teil Nr. 255 (Böhme 1. c).
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IT.

3. y)lm fpric^t »3 OJot sufammcufi'igt. 3 Str. L. Senflfel.

Akrostichon Ma-ria. 1534 Ott Nr. 72, 3 entspr. Str. komp.
von Senil. 1577 Lechner II, Nr. 15, 3 entspr. Str. ISisl

Lechner 5 voc. (Mone, Anzeiger 1854 § 35). 1586 Lechners
Villanellen Nr. 30.

4. 25cr btfer seit fein fat^ itt bweit. 3 Str. L. Senffei.

1534 Ott Nr. 73, 3 entspr. Str. komp. v. Senfl.

5. S3end)t bnrd| gfitfjt tint. 3 Str. L. Senffei. 1534 Ott

Nr. 75, 3 entspr. Str. komp. v. Senfl.

6. '^id) metben änitußt bnrd)brtngt. 3 Str. L. Senffei.

1544 Ott Nr. 11, 3 entspr. Str. komp. v. Senfl. Forsters Par-
titur abgedruckt Mh. f. Mg. III, 1S2. Münchener Hs. d. 16.

Jh. 3155 Nr. 94 (Maier, Kat. 13:5).

7. SBJeit iä) gro^ gunft trag gn ber futtft. 3 Str. L. Senffei.

1534 Ott Nr. 74, 3 entspr. Str. komp. v. Senfl. Um 1636 Peter
Schöffer, 65 teutsche Lieder Nr. 1, 3 entspr. Str. 1544 Ott

Nr. 10, 2 Str. 5 stimmig von J. Mülner komponiert. Um 1550
Lb. von M. Apiarius, Bern Nr. 1 (Weller, Annalen II, 18).

1553 Vannius Bicinia Nr. Ib, 2 Str. 1575 Meiland Nr. 14,

1 Str. 1587 0. S. Harnisch, Liedlein, 3 entspr. Str.; nochmals
gedruckt 1591.

9. 2Sa§ fel^am ift mon ou^ erlift. 3 Str. 1558 Ochsen-
khuns Lauten buch Bl. 77, '.-i entspr. Str. komp. v. L. Senfl.

10. ©Iiid ^offmmg gi6 ftimb tticil mb geit. 3 Str. G.
Peschin. Partitur abgedruckt Mh. f. Mg. XXVI, 90.

12. ^d^ f^eÖ mcitt ^orit in jammert t^oit. 3 Str. Caspar
Othmayr. Partitur abgedruckt Liliencron, Deutsches Leben
im Volkslied Nr. 141. S. oben III, 9.

13. 2?ou gfe^rligfctt irnb ^er^en leib. 3 Str. J. v. B(rant).

Akrostichon: Von Hasel-bach, wahrscheinlich ist Dietrich

Schwartz von Haselbach der Vf.; s. unten Nr. 18.

14. 3Id) (SJot id) mufj öergttgctt. 7 Str. J. v. B(rant).

König Ferdinand von Böhmen hatte Kaspar von Pflug, den
obersten Feldhauptmann der evangelischen Böhmen im Schmal-

kaldischen Kriege, nach der Schlacht bei Mühlberg 1547 ge-

ächtet; s. Ersch und Gruber III.

15. a>ott betnetwiacn ittt id) ^ie. 1 Str. J. v. B(rant).

1524 Valentin Holls Hs. (Keller, Vz. AM. Hss. hsg. Sievers

S. 13S). 1533 Bergreihen Nr. 47, 7 Str. 1549 50 Lieder Berg
und Neuber Nr. 21, 1 Str. Um 1550 68 Lieder, Berg und
Neuber Nr. 2i, 3 Str. 1568 Daubmann, etliche teutsche Lieder

(Goedeke Grd. IP, 40). 1570 Scandelli Nr. 12, 1 Str.; wieder

gedruckt 1578 und 1579; um 1570 fl, Bl. Basel bei Sam.

Apiarius (Liliencron, deutsches Leben Nr. 93). 1574 Nieder-

rheinische Liederhs., Berlin Nr. 57, 8 Str. Um 1575 Berliner

Hs. Mgf. 753 Nr. 51, 7 Str. 1582 Ambraser Lb. Nr. 56, 8 Str.;

Berliner Lb. Nr. 108, 7 Str. 1602 P. v. d. Aelst 84 (Goedeke
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Grd. IP, 42—3). 1603 M. Franck, Eeuterliedlin Nr. 25, 3 Str.

16U5—8 Lb. des P. Fabricius 189 (Bolte). 1611 Franck Nr. 2

(Eitner II, 279). Um 1618 Erfurter Lb. Nr. 56 (Mittler 662).

Früh 17. Jh. Uhland und de Bouck'; Liederbücher Nr. 76.

1664 fl. Bl. 00. im Brit. Museum 11522 df. 69. Oj. Heidel-

berger Hs. 343, Bl. 132 a, 6 Str. (Bartsch, Kat. 99 und Gürres

91); fl. Bl. Strassburg bei Jost Martin am Kornmarkt im
Berliner Mischband Yd. 7850 Nr. 16, 8 Str.; fl. Bl. oouj. „Ain
hibsch lied in der weyfs ich het mich vnder wunden wolt
denen aim frewlin fein" im Berliner Sammelband Yd. 7S01
Nr. 60. eine ganz andere Fassung als die letztgenannte; fl. Bl.

Augsburg, M. Franck (Mittler 662); und folgende drei BU.
der Kgl. Bibliothek Berlin, die auf meine Anfrage (Sommer
1901) trotz aller frdl. Bemühungen seitens der Verwaltung
nicht zu finden waren a) Drey hübsche Lieder das Erst Von
deinetwegen bin ich hie, Nürnberg, F. Gutknecht Yd. 9566
b) Drey Hübsche Lieder Das erst von deinentwegen bin ich

hie, Nürnberg, Val. Neuber Yd. 9568 c) Drey schöne Lieder
das erst Von deinetwegen bin ich hie oouj. Nürnberger Druck
aus der ersten Hälfte d. 16. Jh.

17. ®g loolt gut ^Äger jagen. 1 Str. J. v. B(rant). Noch-
mals unten V, 14 auch von Braut komponiert. Aus der ersten

Str. ist es nicht möglich mit voller Gewissheit zu bestimmen,
welches der verschiedenen Lieder mit diesem Anfang hier

vorhanden ist. Wahrscheinlich ist es dasjenige vom schläf-

rigen Jäger, (Uhland Nr. 104) das noch heute im Volke sehj.

verbreitet ist; für die Litteratur im 19. Jh. s. Köhler-Meiej.

Nr. 236 und Marriage Nr. 8. Aehnliches um 1536 in den
Gassenhawern und Reutterliedl. Nr. 7; im Ambr. Lb. Nr. 112

„die lose Decke", auch Heidelberger Hs. 343 abgedruckt bei

Mittler Nr. 126. Noch ein Lied der Sippschaft auf einem fl.

Bl. der Hergotin, Berlin Yd. 9281 „Ein hübsch new Lied Es
wolt ein Jager jagen, wolt jagen vor dem holtze" ; dasselbe
1549 in den 50 Liedern von Berg und Neuber Nr. 3 und 1569
in Ivo de Ventos 5 stimmigen Liedern Nr. 23, nochmals ge-

druckt 1571 und 1582. Heidelberger Hs. 109, 1516 (Bartsch,

Kat. S. 28). Fischarts Gargantua 1575, Neudruck S. 34 er-

wähnt „Es wolt ein Jäger jagen es ward ihm viel zu spat."

Die grosse Beliebtheit dieser Lieder im 16. Jh. beweisen die

vielen geistlichen Parodien, z. B. Rotenbuchers Bergkreyen
1551, abgedruckt Uhland Nr. 338, Wackernagel, Kirchenlied
193. fl. Bl. Straubing bei Hansen Burger im Berliner Misch-
band Yd. 7831 Nr. 7. S. oben noch II, 17.

18. 5(c^ tiefi tt^ mu§ hiä) loffen. 8 Str. J. Kilian. Eine
Umdichtung von „Isbruck ich mufs dich lassen" (s. oben I, 36)
wahrscheinlich von Dietrich Schwartz von Hafslbach (s. die

Widmung zum fünften Teile) verfasst, denn das ganze ist ein

Akrostichon auf seinen Namen , wie aus Ochsenkhuns Druck
deutlich zu sehen ist; 1 'er ist das Akrostichon verwischt,

G. Förster, Liederbuch. 17
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aber Die trew Str. 2 und Schwartz Str. 3 gehören dazu: ,Alte

Lieb rost nit" war wohl sein Wahlspruch, denn auch dieses

steht bei Ochsenkhun am Schlüsse mit seinem Namen noch-
mals gedruckt. Ein anderes Akrostichon auf seinen Namen
steht oben Nr. 13. Nicht nur der Text ist mit „Isbruck"
verwandt, auch der musikalische Satz verdankt dem Isaac-

schen seinen Ursprung, denn Kilian hat Isaacs Tenor zu

seinem Bass gebraucht (Mh. f. Mg. V, 85). 1558 Ochsenkhuns
Lantenbuch Bl. 75, 3 Str., „Sih Lieb ich muss dich lassen".

1577 Lechner II, Nr. 16, 3 entspr. Str. 15S6 Lechners Villa-

nellen Nr. 26, 3 entspr. Str. 1590 Lechner Nr. 24, 3 entspr.

Str. abgedruckt Böhme, Ad. Lb. Nr. 256. 1592 Lange Nr. 10

(ib.) 159S Lange I, Nr. 10, 3 entspr. Str., Vorwort 15S4 da-

tiert. 1614 Kauffmann, kurtzweilige teutsche Lieder Nr. 66

nach Lechner. Försters Partitur abgedruckt Mh. f. Mg. III, ISl.

21. !^d] ttJttVt ber jctt bic micf) erfreut. 3 Str. J. v. B(rant).

So fängt auch jede Strophe eines Lieds in anderem Yersmass
an, Ambraser Lb. Nr. 71, Berliner Lb. 1582 Nr. 95.

25. 3tu nüer Söelt fd)a^ gut ünb gelt. 3 Str. L. Senffei.

Akrostichon An-na. 1534 Ott Nr. 78, 6 entspr. Str. komp. v.

Senfi. Oj. f Müuchener Hs. d. 16. Jh. 3155, Nr. 95—97, die

beiden letzten Fassungen von Joerg PlanckhemüUer und Arn.

de Brück.
26. 2öer fit^ oaein auf glurf öerlot. 3 Str. J. v. B(rant).

1534 Ott Nr. 70, 3 entspr. Str., komp. von Senfl.

27. §ct id) gettJotb )}Mh afirb fo olt. 3 Str. L. Senffei.

1534 Ott, Nr. 77, 3 entspr. Str. Akrostichon He-le-na.

28. 3d) wU fürt^in gut Söc^ftif^ fein. 7 Str. S. Zirler.

1537 ein Lied ähnlichen Inhalts aber in anderem Thon ,,Ain

new lyed warumb yetz nit mer gut ist ain Pfaff sein. Im
thon, Nun närrisch sein" oo. Berlin Ye. 3031, jede Strophe
fängt an „Ich wil für hin kain pfaff mer sein". 1547 Böhme
(Altd. Lb. Nr. 403) erwähnt ein kath. Lied dieses Jahrs „Ich

wil forthin gut Lutherisch sein vnd rechte ding verachten".

Um 1552 engverwandter Text von Erasmus Alberus auf Fritz

Staffel umgedichtet, 8 Str. „Fritz Staffel wil gut Bäpstisch

sein" (Wackemagel, Kirchenlied III, Nr. 1054). 1646 noch-

mals umgedichtet in Werlins Hs. (Böhme 1. c).

30. ^t^ biu ber annen frawen fou. 3 Str. G. Blanck-

muUer. 1534 Ott Nr. hO, 3 entspr. Str. komp. v. Senfl.

34. gtu riCtfÜiö) freub ift in ber »elt. 3 Str. L. Senftel.

1534 Ott Nr. 79, 3 entspr. Str. komp. v. Senfl.

35. (58 ift nutt seit bo§ mtt^ bereit. 3 Str. S. Zirler.

Akrostichon E-l-s.

40. 2Ba§ tötrbt e§ bodi be§ triurfenS no^. 1 Str. J. v.

B(rant). 1551 Rotenbacher Nr. 19 (Eitner 362).
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V.

2. mä\ freub fd)6u§ lieü bcin f(^6n oitfirirf. 1 Str. Jo-
docus vom Brant. 1531 Bergreihen Nr. 31, 10 Str. Vor 1539
fl. Bl. oouj . „drey hübscher Bergkrayen" im Berliner Misch-
band Yd. 7821 Nr. 8, 10 Str. 1602 M. Franck, Bergkreyen
Nr. 19, 4 Str. Oj. fl. Bl. Nürnberg, Val. Neuber „Drey hüb-
scher Bergkreyen", 10 Str., Berlin Yd. 9581. Zur Melodie
vgl. unten Nr. 3 und 11.

3. %d] ötuter gib mir feilten man. 1 Str. J. v. B(rant).

Das Lied von der jungen Markgräfin, die selbst beinahe ein

Kind, in Kindesnöten stirbt, vgl. Mittler Nr. 128—133 wo
moderne Fassungen aus Schlesien, Hessen und Brandenburg
zu finden sind; diese und andere (aus Westfalen, dem Eies
und Franken) Erk-Böhme I, 387—394. Das Lied scheint

heutzutage nicht mehr so beliebt wie am Anfang d. 19. Jh.:

Böhme verweist auf Seckendorfs Almanach 1808, Bothes
Almanach 1806, Wunderhorn 1808, Meinert 1817. Forsters
Melodie abgedruckt Erk-Böhme 1. c. und Böhme Nr. 89 wo
darauf hingewiesen wird, dass dieselbe Melodie auch zu V, 2

und V, li dient.

4. 2>tt truntfcu fic bic riefien lottge nac^t. Caspar Othmayr.
S. oben II, 43.

5. ^ä) mci^ niä)t tt)a§ er jr üer^icj?. 1 Str. L. Senffei.

Eine Ballade die zum Trinkliedchen entartet; es ist die fünfte

Strophe des Lieds vom Bettler und von der Frau des reichen
kargen Mannes, s. Goedeke und Tittmann S. 99, Uhland Nr.

285, Mittler Nr. 173, vgl. unten Nr. S. In dieser Form 1584
Ott Nr. 42—43 komp. v. Senfl. und um 1550 68 Lieder, Berg
und Neuber Nr. 59. Die erste Zeile zitiert Fischart in Aller
Praktik Grossmutter (hsg. HautTen S. 45) und den Refrain in

der Geschichtklitterung, Neudruck 131. Der Refrain dient
auch zum Liede „es gieng ein lantzknecht über feld", oben
II, 47. Das hübsche „mündliche" Lied im Wunderhorn III,

143: ,Ich weiss nicht was ich meinem Schätzchen verhiess"
ist wohl eine Zusammendichtung der Herausgeber.

6. 3Jiir ift ein rot golt ftngcriein. 1 Str. L. Senffei. 1544
Ott Nr. 4, 1 Str. fünffstimmig; Abdruck bei Böhme Ad. Lb.
Nr. 195. Vgl. den Neudruck von Ott IV, 199. Umgedichtet
im Wunderhorn III, 129.

7. Wlan fogt öon fc^ßnen frortJcn üil. 1 Str. J. v. B(rant).

Vgl. oben III, 52.

8. JJ)er reidj man mor geritten au^. 1 Str. J. v. B(rant).

Das Lied vom Bettler und von der Frau des reichen kargen
Mannes, schon aus dem 15. Jh. bezeugt (Weimarer Hs. vgl.

Wm. Jb. III, 465) und der Stoff sogar von der Grenze des
13.—14. Jh. (Hagen, Gesamtabenteuer II, 245). Um 1530 nach

17*
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einem fl. Bl. von Hans Guldenmundt, Goedeke und Tittmann
Nr. 92. 1535 Grasliedlin Nr. 22, 1 Str. 1544 verschiedene
Fragmente in Schmeltzels Quodlibet, Nr. 20, II. 1575 Fischarts

Gargantua erwähnt „der Betler heyaho", Neudruck, S. 33.

1582 Ambraser Lb. Nr. 98. Um 1G18 Erfurter Lb. 98 (Mittler

Nr. 173). Wuuderhorn hsg. Birlinger-Crezelius I, 374 und
Alem XII, 62 f. (Bolte). Stofflich verwandt, wenn schon nicht

sehr nahe, ist das Pilgramslied im Venusgürtlein (Neudruck
S. 156), aber die angebliche Verwandtschaft mit den schotti-

schen Beggarballads (Wm. Jb. 1. c. vgl. auch Child, Populär
Ballads V, Nr. 279—280) kann ich nicht erkennen. Das Lied
existiert noch im Volksmund in Schlesien, in der Lausitz und
der Uckermark, am Rhein und im Odenwald, s. Erk-Böhme
I, 467. Vgl. noch oben V, 5.

9. mir ift eilt rot qoü fittgci-Ici«. 1 Str. J. v. B. S. V, 6.

11. 6§ ttmrli eins Ä&utgS fon. 1 Str. J. v. B(rant).

Wahrscheinlich haben wir hier das Lied vom verkleideten

Grafen, der als Rossknecht beim König dient um seine

Tochter zu gewinnen. Uhland Nr. 99 nach dem Ambr. Lb.

1582 Nr. 159 und dem ndd. Lb. Nr. 83, Anf. d. 17. Jh. 1602

P. V. d. Aelst S. 1Ü8. 1606 fl. Bl. oo. im Berlmer Mischband
Yd. 7852 Nr. 14. Eine zersungene Fassung dieses Lieds mit

anderem Ausgang findet sich 1582 Ambr. Lb. Nr. 204, Berliner

Lb. Nr. 164, fl. Bl. oj. Magdeburgk durch Joachim Waiden
wonhafftig inn der Brandtstrassen „Es war ein mal ein Junger
knab, freyt vmb eins konigs Tochter" usw., Berlin Ye. 508,

und fl. Bl. Nürnberg, Val. Fuhrman, oj. Drey schone Lieder,

Brit. Museum 11522 df. 32. Vgl. Mittler, Nr. 216—217, Erk-
Böhme 1,471 f. Dieses Lied scheint jetzt ausgestorben. Es
existieren aber noch zwei andere Lieder im Volksmund denen
unsere Str. entnommen sein könnte, das Lied vom verkleideten

Grafen (Hugdietrichssage) Goethes Volkslieder Nr. 14, 1771,

verbreitet in Schlesien, Westfalen, Mittelfranken und an der

Mosel (Erk-Böhme I, 468 f.) vgl. Ad. Lb. Nr. 92 und Mittler

Nr. 190; und das Lied von des Wassermanns Braut aus Witt-

stock, Schlesien, Brandenburg, Magdeburg (Erk-Böhme I, lo f.

und Mittler Nr. 547—550.) Diese beiden Lieder sind aber

nicht so früh und so oft bezeugt wie das erst genannte.

12. 3lu§ argem h)ou fo ^cb id) an. 1 Str. J. v. B(rant).

1582 Ambraser Lb. Nr. 161, 5 Str.; Berliner Lb. Nr. 33 und
Nr. 38, 4 Str. 1592 Lb. der Ottilie Fenchlerin Nr. 43, 3 Str.

(Alemannia I, 49). 1602 P. v. d. Aelst 106 (Goedeke Grd. IP
42—3). Oj. Heidelberger Hs. 343, Bl. 90b, 4 Str. (Bartsch,

Kat. 97); fl. Bl. Nürnberg bei Val. Neuber „Fünff Schöner

newer Lieder 1. Aufs argem won so heb ich an", 5 Str., Berlin

Ye. 71.

13. ©in§ ntnl on eittent morgen frfi. J. v. B(rant). Eine

Umdichtung von der „Klagerede" Hans Sachsen, fl. Bl. Nürn-

berg, G. Merckel oj. „Zwo Klagrede" betitelt (Brit. Museum
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11515 bbb.) „Weyl ich noch -war ein junger knab, Eines mals
ich gehöret hab, Inn der Kirchen am Lichtmes tag, Von dreyen
Frawen grosse klag, Standen vnter dem glocken thiirn, Vnd
alle drey fast klagen wurn, Yber jr haiifsmeyd in dem hanfs,

Die erst far grob mit worten raus, Ich hab ein maid die ist

stüdfaul, Die zoten hencken jhr ins maul" usw. von Hans
Sachs den 26. Januar 1555 gedichtet s. Keller und Goetzes
Sachsausgabe 24, 138. Zwischen diesem Text und Forsters

steht ein anderes fl. Bl. im Brit. Museum 11515 a, 53 Nr. 17,

00. 1611 Zwey schone newe Meyster Lieder. Das Erst wie
drey Frawen vber jhre Mäyd klagen ... In dem Rosenthon
Hans Sachssen: „Einsmals an einem Liechtmefs tage, Da hört

ich dreyer Frawen klage, Vber jr Haufsmeyd alle drey, Die
erst die sprach mit worten frey, Ich hab ein Meid die ist

stud faule, Die zoten hencken jr ins maule" usw.

14. @§ ttJoIt ein jÄgcr jogcit. 1 Str. J. v. B(rant). S.

oben IV, 17.

15. 9JJtr ift eilt fetn§ BrouitS meijbclcitt. 1 Str. J. v. B(rant).

S. oben III, 68.

16. ®o trinifctt mit oHc. 1 Str. Arnoldus von Brück
und Theodoricus Schwartz. S. oben II, 30.

!'''• S<^ scunct mir ncdjteu einen jonm. 1 Str. J. v.

B(rant). Fast überall wo dieses Lied vorkommt wird es aus-

drücklich ein Bergkreyen genannt. Um 1570 fl. Bl. Strassburg
bei Thiebold Berger, Böhme, Ad. Lb. Nr. 141. 15S2 Ambr.
Lb. Nr. 165, üStr.; Berliner Lb. Nr. 37, 9 Str. FlI. Bll. oj.

a) 00. im Berliner Mischband Yd. 7S21 Nr. S 10 Str, ; b) Augs-
purg durch Valentin Schonigk auff vnser Frawen Thor „Ein
hüpsch new Lied wie man vmb ein Krantz singt. Ein ander
schöner Bergkreyen' usw., Berlin Yd. 9S4S; c) Nürnberg
Valentin Neuber ,Drey hübscher Bergkreyen", 10 Str., Berlin

Y^d. 9581. Weiterer Text bei Uhland Nr. 51 und Mittler

Nr. 640. Melodie Böhme 1. c.

18. e§ ftcf)t ein Hnb in ijenem tifai. 1 Str. J. v. B(rant).

Um 1535 fl. Bl. der Agatha Geglerin abgedruckt bei Uhland
Nr. 27, 10 Str. 1549 50 Lieder, Berg und Neuber Nr. 25,

1 Str. Um 1550 68 Lieder, Berg und Neuber Nr. 25, 1 Str.

Oj. fl. Bl. Nürnberg, Val. Neuber „Ein schon new Lied. Es
steht ein Lindlein inn disem thal. Im thon, so reuff so reuff

du kuler thaw^ Berlin Y^d. 9869, 10 Str. Försters Melodie
abgedruckt Böhme, Ad. Lb. Nr. 176. Vgl. Bäumker H, 210
Nr. 196 (Bolte). Souterliedekens 1559, Ps. 66 ,.Daer spruijt

een boom aen ghenen dal", Ps. 3S „aen geender linden daer
staet een dal."

19. <Bo ttüttft^ it^ jr ein gute nat^t fiel) ber i(f| war oKeine.
5 Str. J. V. B(rant). 1536 Neusidlers Lautenbuch m. 4. 1560
Baseler Hs. F X 17—20 (Bolte). Um 1566 fl. Bl. Straubing
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oj. bei Hans Burger im Berliner Miscliband Yd. TS31 Nr. '^,

5 Str. 1574 Berliner Hs. Mgq. 716 Nr. 45. 1575 Berliner Hs.
Mgf. 753 Nr. 41, 5 Str. 1577 Ivo de Vento (Bolte); Lechner
Nr. 8, 2 Str. 1582 Ambraser Lb. 13, 5 Str.; Berliner Lb.
Nr. 65, 4 Str. 15S8 Mancinus (Bolte). 1592 Val. HauTsmaun
Nr. 22^ 3 Str., abgedruckt Hoffmann, Gesellsch. Lied 62. 16ii2

Gesang mit dreyen Stimmen durch M. M. Schaererum 111,

Nr. 16 (Mittler Nr. 13); M. Franck Nr. IS, 3 Str. 1605— S Peter
Fabricius Hs. Nr. bS (Bolte). 1608 fl. Bl. Basel, Joh. Schröter
(Mittler 13). 1610 fl. Bl. Nürnberg Joh. Lantzenberger (ib.).

1612 A. Metzger, Venusblümlein (Hoffmann 1. c). 1618 Efurter

Lb. Nr. 18 (Mittler 13). 1620 Zangius, im Trinklied Nr. 2i).

1621 zitiert im Lobweger Gesangbuch S. 92 (Bolte). 1656
Venusgärtlein, Neudruck S. 155. 1778 Nicolais Almanach Nr. 6,

4 Str. nach den Bergkreyen HI, 8. Oj. Heidelberger Hs. 343,

Bl. 130b (Bartsch, Kat. 99) vgl. Görres Lieder 103, 4 Str.; f
Müuchener Hs. 1501 Nr. 33 (J. J. Maier, Kat. 122); fl. Bl. Nürn-
berg bei F. Gntknecht „Ein schon New Lied, so wiinsch ich

jr ein gute nacht, bey der ich was alleine", 5 Str., Berlin

Yd. 963U. Nach Forster im Wunderhorn I, 110. Forsters

Partitur abgedruckt Liliencron, Deutsches Leben Nr. 114,

Melodie Tappert, deutsche Lieder Nr. 27.

20—21. 2?on ebtcr ort. S. Mahu und J. v. B(rant). S.

oben I, 35.

21. S^fi)i e^r Bttb lob. S. oben I, 30.

22. 5Kd) ^ilff mi(^ leib. 1 Str. Arnoldus von Brück.
Anfang d. 16. Jh. Baseler Hs. F X 10 (Richter, Katalog 58).

1513 Baseler Hs. F IX 22, Bl. 75 (ib. 34); Peter Schöffer Nr. 1

(Goedeke Grd. IP, 26). 1519 Arndt von Aieh Nr. 22, 3 Str.

1529 Baseler Hs. F X 21 Nr. 50. Um 1530 fl. Bl. der Her-
gotin, Nürnberg oj. (Weller, Annalen I, 217). 1530 Eben-
reutters Hs. Bl. 330 b, 3 Str., Berlin Mgf. 488. 1536 H. Finck
Nr. 43 komponiert von Johann Schechinger, s. den Abdruck
der Partitur Mh. f. Mg. 26,8; 7 Hans Neusidlers Lautenbuch

g. 2. 1542 geistlich in Rhaus Tricinia Nr. 55. 1553 mit der

Ueberschrift „Math: Apiar: olim faciebat" in Vannius Bicinia

Nr. 9, 2 Str. 1560 Baseler Hs. F X 17—20 (Bolte). 1568

Helmstorffs Hs. H, Bl. 2a, 3 Str. geistlich parodiert; das

Lied selbst m derselben Hs. lU, Bl. 28 b, 3 Str. 1505—1572
Tschudis Hs. vgl. Mh. f. Mg. VI, 133. 1578 Caspar Glanner
Nr. 14, 3 Str. Oj. Heidelberger Hs. 343, Bl. 88 b (Bartsch,

Kat. 97); St. Galler Hs. 462 s. 3b und 4b (Bolte); Baseler

Hs. F X 1—4 Nr. 53 komponiert von Pirson (Richter, Kat.

48); Münchener Hs. 3156 Nr. 1 mit Ueberschrift „Marggraf
Friderichs Tombpropsts zu Wurtzburg lied" (J. J. Maier, Kat.

134). Fll. Bll. oouj. a) „Ein hüpsch new lied genant Zucht
eer vnd lob", 3 Str., Berlin Yd. 9562; b) 3 Str. Berliner Misch-
band Yd. 7S21; c) Mones Anzeiger VIII, § 370.
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23. Wiä) ttJimbert swor öont frotticu ^or. 1 Str. J. v. B.
1582 Ambraser Lb. Nr. 143, 3 Str. 1603 M. Franck Reutter-
liedlein Nr. 17, 3 Str. FI. Bl. oonj?, 3 Str. abgeschrieben von
Kopisch in der Berliner Hs. Mgq. 752, Bl. 111.

26. 9tuff giiab fo wit i^ ^ebcn o«. 1 Str. J. v. B(rant).

Eine Verschmelzung der beiden ersten Strophen eines be-
kannten Lieds unter Auslassung des zweiten Stollen. Text
nach einem fl. Bl. Nürnberg bei Valentin Neuber oj. „drey
schöne Lieder Das erst auif gnad so will ichs heben an",

7 Str., Berlin Ye. 29

:

1. Auff gnad so wil ichs heben an, grofs lieb bezwingt mir
meinen mut. Die ich zu einer Jnnckfrawen han, die tugent-
hafft die rein die gut, sie hat vmbgeben so gar mich jungen
knaben, wie geht es zu, wie ich jm thu, das ich kein rhu
auff erdt vor jr mag haben.

2. Sie nimpt mir freud mut vnd all mein sinn, zu jr stehet

all mein begir, wie wol ich selten bey jr bin, doch ist

mein hertz allzeyt bey jr, Ihr angesicht thut mich sehr
verschneiden, mein hertz das streyt, zu jr vnd schreyt,

hilff bey der zeyt, ehe das ich komm in leiden.

Ganz ähnlich lautet das Lied auf anderen fll. Bll., a) oouj. im
Berliner Mischband Yd. 7831 Nr. 63; b) oouj. im Berliner

Mischband Yd. 7801 Nr. 7, 4", 7 Str.; c) oj. Augspiu-g bei

M. Franck „Drey schone neüwe Lieder", Brit. Museum 11522,

df. 31. 1569—75 Helmstorffs Hs. III, Bl. 18 b, 7 Str.; Meuse-
bach in seinen hs. Anmerkungen erwähnt noch eines Texts
auf einem fl. Bl. von Jobst Gutknecht, Nürnberg oj.

29. SBufal wenn ift bctnS ttjefenS gnug. 1 Str. L. Senfl.

1534 Ott Nr. 50, 1 Str. Erste Hälfte d. 16. Jh. Baseler Hs.
F X 1—4 Nr. 26 komponiert von L. Senfl (Richter, Kat. 46).

30. SOlein ^cr^ t»nb gntiit ba^ tobt önb ttJiH. 1 Str. M.
Hermanus. Ein ähnlicher Anfang „Mein Sinn vnnd Gmut das
wüt" bei einem sonst anderem Liede fl. Bl. Augsburg, Val.
Schonigk 1603 im Berliner Mischband Yd. 7850 Nr. 12

34. (g§ tt»a§ ein§ fiaurcn t^cf|ter(eitt. 1 Str. L. S(enfl).

1534 Ott Nr. 34, 1 Str. komponiert von Senfl. 1544 Schmeltzels
Quodlibet Nr. 7 im Tenor: „da kam bruder Hanigken
wolt gersten auffbinden des hoscha heia ho" im Alt „da
stachen jn die distel wol in die finger". 1574 Utenthal Nr. 5,

1 Str.; nochmals gedruckt 1586. 1575 Fischart, Geschicht-
klitterung Neudruck S. 130. Um 1740 Bergliederbüchlein
Nr. 89.

35. ßaff rttufi^cn fixere roufrfien. 1 Str. J. v. B(rant).

1535 Grasliedlin Nr. 15 „ich hört ein sichellin rauschen".
1544 Schmeltzel Nr. 25 „La rauschen lieb, la rauschen". 1575
Fischart, Gargantua, Neudruck S. 255 ,Lafs rauschen was
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nicht bleiben will". Wunderhora III, 118. Scheint noch im
Volksmund zu leben, obschou mehrere Quellen für die heutige
Ueberlieferung verdächtig sind, Mittler Nr. 757—8, Ditfurth,
Fränkische Volkslieder II, 66, Pröhle 49, Kretzschmer II, 3(54,

Friedländer, lUO deutsche Volkslieder Nr. 82. Vgl. Uhland,
Schriften III. 409 f. Forsters Partitur abgedruckt Liliencron,
deutsches Leben Nr. 138, Melodie Böhme, Ad. Lb. Nr. ISO.

36. llitfcr t)etv bcr Pfarrer. 1 Str. J. v. B(rant). 1566
Le Maistre, geistliche und weltliche teutsche Geseng Nr. 92.

Melodie Böhme, Ad. Lb. Nr. 474.

37. Itnfcr licbc fiotte üom foltcit Bnittitcit. 1 Str. Joh.
Stahel. Melodie abgedruckt Ad. Lb. Nr. 419.

38. 21^ &ot ttJcm fol id)§ flagctt. 1 Str. Nor. Bauldweyn.
1535 Eeutterliedlein Nr. 18 (Böhme, Ad. Lb. Nr. 208). 1536
Hans Neusidlers Lautenbuch o. 3 komponiert von W. Gräfinger.
Um 1536 Gassenhawer und Eeutterliedlein Nr. 67, 1 Str.; 56
Lieder (an Gassenhawer gebunden) Kgl. Bibl. Berlin Nr. 17,

1 Str.; 65 Lieder, Peter SchöfFer Nr. 54, komp. v. W. Grefinger,
1 Str. ; 65 Lieder oouj. M. Apiarius, Bern Nr. 54 (Weller, An-
nalen II, 26). 1544 Antwerpener Lb. Nr. 142 (Hoffmanns
Horae Belg. XI, 213). 1.566 Le Maistre Nr. 92, 1 Str. 1570
Scandelli Nr. 17, 1 Str.; wieder gedruckt 1578 und 1579. 1575
Berliner Hs. Mgf. 753 Nr. 17 und 66, 5 Str. (Bolte). Mit den-
selben ersten zwei Zeilen fängt auch ein anderes Lied an:
Ambraser Lb. Nr. 109, Berliner Lb. Nr. 25, Görres Lieder
S. 85, Uhland und de Boucks Lb. Nr. 125, fl. Bl. 1596 Cöln
bei Heinrich Nettessem im Berliner Mischband Yd. 7850 Nr.
14. Das fl. Bl. um 1560, Nürnberg bei Chr. Gutknecht er-

schienen, das Weller (Annalen I, 232) erwähnt, kann sowohl
dieses Lied wie unseres enthalten. Forsters Partitur abge-
druckt Liliencron, deutsches Leben Nr. 60.

39. (xrsecia quae qnondam. Caspar Othmayr. 1575
Fischarts Gargantua „Trincken wir wein so beschert Gott
wein", Neudruck S. 57; „Bibe oder abi" (ib. S. 148). „So
schwing ich mich vber die heyde" s. oben Nr. 38.

40. ^etn 2tblcr in ber rtielt fo fc^on. J. v. B(rant). 1534
Ott Nr. 19, 1 Str. komponiert von A. de Brück. 1544 Ott
Nr. 5, 4 Str. fünfstimmig komponiert von L. Senfl. Vgl.
unten V, 43.

41. man fing man fog. 1 Str. L. S(enfl). Um 1536
Gassenhawer und Reutterliedl. Nr. 24, 1 Str. 1544 Ott Nr. 18,

3 Str. komp. v. Senfl.

42. 9Im^ gutem aruttb tJoit munb. 1 Str. L. S(enfl). 1544
Ott, Nr. 6, 3 Str., fünfstimmig komponiert von L. Senfl. Oj.
Münchener Hs. d. 16. Jh. 3155 Nr. 81 (J. J. Maier, Kat. 133).

43. e§ toget tot bcm malbc. L. S(enfl). Ende d. 15. Jh.

Münchener Lb. (Eitner, deutsches Lied II, 3). Erste Hälfte
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d. 16. Jh. Baseler Hs. F X 1—4 Xr. 45 und 93 komp. von
M. G(reitter) und L. S(enfl) (Richter, Kat. 47 imd 52). 1534

Ott Nr. 19 und 20. Um 1536 56 Lieder, Berlin an Gassen-
hawer gebunden, Nr. 41 dieser Text mit der üeberschrift

„Quodlibet". 1544 Schmeltzels Quodlibet Nr. 10; Ott Nr. 15

und 7, 1 Str. komp. v. Senfl. 1553 Vannius Bicinia Nr. 7,

2 Str. Um 1568 Berliner Hs. Mgf. 752 Nr. 95. Gegen 1575

hs. Lautenbuch Basel F X 11, Nr. 5 (Richter, Kat. 79). Oj.
Bicinia Nr. 10 (Goedeke Grd. II, 41); Münchener Hs. 3155
Nr. 78 (J. J. Maier, Kat. 133). Forsters Melodie abgednickt
im Neudruck von Ott IV, 130.

44. a35cr bttä clfcitb BolDcn toii. 1 Str. J. v. B(rant). Das
„Jacobslied", ein Pilgerlied, das die Reise nach Compostella
und den Uebelstand des dortigen Spitals beschreibt. Goedeke
(Grd. IP, 86) nimmt an, dass es in Schwaben entstanden ist,

jedenfalls schon am Ende d. 15. Jh., denn eine Münchener
Hs. (Cod. germ. 809, Bl. 61a f.) dieser Zeit enthält das Lied.

Abdruck 26 Str. bei Mittler Nr. 528. Anf. d. 16. Jh. Baseler

Hs. F X 10 (Richter, Kat. 58). 1541 Petreius trium vocum
cantiones centum Nr. 50. 1544 Schmeltzels Quodlibet Nr. 7

Tenor. 1570 Ivo de Vento Nr. 3o, travestiert. Die grosse
Beliebtheit des Lieds bezeugen die vielen geistlichen Parodien

:

so auf dem fl. Bl. Nürnberg, F. Gutknecht, oj. Berlin Yd. 7829
Nr. 25 „Drey geistliche .Jacobs Lieder, alle zu singen im
Thon wie Sanct Jacobs Lied"; Mittler Nr. 1251, Böhme, Ad.
Lb. Nr. 611, Wackernagel, Kirchenlied III, 582—589, und ein

fl. Bl. oouj. bei Hans Guldenmundt, Mones Anzeiger YIII,

§377. Eine moderne Fassung des Lieds, 10 Str., aus Burgen
an der Mosel, Simrock 153. Forsters Partitur Liliencron,

deutsches Leben Nr. 136.

45. mit luft ttfet iäi ou^rcljttctt. 1 Str. L. S(enfl). S.

oben III, 30.

46. ^ein 2tbfer in ber iucft. A. v. Brück. S. oben Nr. 40.

49. C6 tt^ fc^ott arm ünb elenb bin. 1 Str. J. v. B(rant).

1544 Ott Nr. 47 (Ad. Lb. Nr. 431). Um 1550 zitiert im
Dresdener Codex M. 53 (ib). 1566 Le Maistre Nr. 92, 1 Str.

Um 1566 fl. Bl. Straubing bei Hans Bürger im Berliner Misch-
band Yd. 7831 Nr. 60 ein Liebeslied ,.gemehret vnd gebessert
mit dreytzehen gesetzen". 1568 Berliner Hs. Mgf. 752 Nr. 66,

5 Str. 1570 Ivo de Vento Nr. 8, 1 Str. 1574 Berliner Hs.
Mgq. 716 Nr. 60, 5 Str. Um 1575 Berliner Hs. Mgf. 753 Nr. 45,

5 Str. 1578 Caspar Glanner Nr. 13, 4 Str. 1582 Ambraser
Lb. Nr. 227, 20 Str. und Nr. 27; Berliner Lb. Nr. 79. 5 Str.,

Nr. 174, 5 Str.; geistlich in Winnenburgs christlichen Reuter-
liedern Nr. 7 (Ad. Lb. Nr. 431). 1583 Ivo de Vento Nr. 3.

1 Str. 1588 Dedekind Nr. 34, 4 Str. 1592 Ottilie Fenchlerin
Nr. 44, 3 Str., Alem I, 49. 1602 P. v. d. Aelst (Goedeke IP,
42—3). 1603 M. Franck, Reuterliedlein Nr. 3, 4 Str. 1618
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Erfurter Lb. Nr. 27 (Mittler Nr. 725). Oj. Heidelberger Hs.

343, Bl. 33 b vgl. Görres S. 87; Liederhs. d. 16. Jh. Mones
Anzeiger VII, § 80 (Mittler 1. c); fl. Bl. Nürnberg Val. Neuber
Berlin Yd. 9823 , 20 Str. „Ein schon new Lied , Ob ich schon
arm vnnd eilend bin"; fll. Bll. Strassbnrg, Th. Berger imd
Augsburg, M. Manger (Uhland Nr. 72). Noreen und Schuck
S. 17S (Bülte). Melodie Böhme Nr. 431.

50. 9)Zag ic^ mciu gifirf crnjorteu itit^t. 1 Str. L. Senifel.

1534 Ott Nr. 64, 1 Str. komponiert von Senfl.

51. 9®ag ttiirt cö boili bc8 wunbcrS mäf. 1 Str. L. Senffei.

S. oben I, 24.



Komponisten der frischen Liedlein.

Banldweyn, Nor. V, 37.

BlauckmüUer, G. oder J. L. I, 11, 26; III, 49; IV, 30.

Bohemus, Caspar I, 23, 51.

Botsch, Georgins I, 128.

Brant, Jobst von III, 1, 11, 15, 26, 43, 47, 4«, 63, 74; IV, 1, 2,

13—17, 20—24, 26, 32, 40; V, 2, 3, 7-9, 11—19, 21, 23—27,
31, 33, 35, 36, 40, 44, 49.

Brack, G. I, 121.

Brnck, Amoldus von I, 100; II, 47; V, 22, 45.

CrecquiUon V, 1.

Dietrich, Sixtus I, 71, 82; II, 62.

Dvicis, Benedictus I, 92.

Eckel, M. I, 20.

Eitelwein, Heinricus I, 46, 57.

Forster, Georg 1,6, 9, 15, 16, 19, 42, 94, 114, 120; 11,-3, 16,

65, 69, 78; III, 7, 8, 10, 16, 17, 28, 30, 37, 39—41, 51, 54—57,
59, 70, 73, 78; IV, 11; V, 10.

Frosch, Joh. I, 50; III, 21.

Fuchfswild, Joh. I, 110.

Grefinger, Wolfg. I, 18, 62, 66, 98, 99.

Greytter, M. II, 17, 24, 56.

Heintz, Wolff II, 21, 43.

Heydenhammer, L. II, 60, 63.

Hermanns, Matthias V, 30, 47.

Hoflfheymer, Paulus I, 29, 31, 43, -19, 63, S4, S7, 91, 97, 117, 123.

Isaac, H. I, 36, 79, 81, 108.

Kilianus, Jo. IV, 18.



268
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Register der Fünf Teile.

Nr.

m «• nit bridö I, 54

Stc^ ebler Ijort üeniim mein flog I, 117

2ldö eble§ dl mein e^nger troft I, 37

Sldö ®Dt tc^ mufe bersagen IV, 14

m @ot fott icö nit flagen micö V, 25

2ldö ©ot toem fol m flagen V, 38, 52

2lc^ ©Dt tük toe^e t^ut jc^eiben HI, 17

Sldö ®ot iüie tefit mein :^er^ bnb gmüt .... III, 3

m ©reblein, ad) ©rebletn H, 74

m I)er^tg§ ®. ic^ ge noc^ fte HI, 44

Sl(^ ier^igS ^er^ mein fd^merfe I, 7

2lcö fier^ig§ Ijerij mit groffem ©d^mer^ .... IV, 1

2lcö :^eröig§ 3)i. mein trem bernem 1, 126

m ^ilf mic^ leib bnb fenlic^ flag V, 22

2tcö i^döfte sir auff al mein gir 1, 14

m ^Sc^fter ]^ort bu eble§ blut I, 45

2ld^ l^&döfter ^ort öcrnimm mein mort I, 55

2ld) iuniffram molt jr mit mir gan II, "3

Slc^ lieb ict) mn^ bic^ laffen IV, 18

2lcö lieb mit leib mie l^aft bein bfdöeib .... I, 97

2ldö meiblein fein mSd^t e§ gejein HI, 59

2ldö meiblein fein bebenf bicö fcöon III, 16

^ä) meiblein rein id) l)ah aEein I, 62

8tc[} muter gib mir feinen man V, 3

2Idö önfal grofe toie gar on mafe I, 83

2Icf) ünfalS neib belenglid^ ittjt I, 39

Sll§ id) nun l)ah üernomen I, 38

2ln hid) auff erb fein freub fo toerb I, 12

s.

35

68

27

177

199

201

124

114

106

140

11

171

74

198

14

31

36

106

178

58

151

128

40

193

50

28

27

13
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Nr.

«Irtlidö ünb fc^on gan^ tool geftalt I, 23

Sluff gnab fo mil id) \)chcn an V, 2(5

2lufe argem ioon fo :^eb id^ an V, 12

2lu^ gutem grunb öon munb V, 42

5Utfe grimbt bcrmunb Bin id^ alsetjt I, 70

Slufe Herten tocl) flagt fid) ein ^elb III, 13

2li)nigc§ Iier^^ lajs fein ein fcfier^ I, 17

SBericöt burd) gfic^t ligt IV, 5

23Ieib ftet an mir alfe id^ an bir V, 33

S3ummelir[tu mir II, 38

6|rifto Sefu bem §crrcn mein V, 24

2)a Iieber§ fam ti)a§ Iet}ber au^ II, 59

S)a trundfen fie bie lieben lange nad)t ... V, 4, II, 43

2)a§ id) gehofft I)ab lange getjt V, 27

2;en beftcn S^ogel ben ic^ toaife II, 6

2)er gu^gauc^ auff bem jaune fafe II, 29

S)er I)ei)Ug Ijcrr fant SJJat^eig II, 51

S)er :^unbt mir bor bem Iied)t bmbgat .... I, 44

®er ßubel unb ber §enfel II, 63

©er meij mil fid) mit gunften I, 47

S)er mon ber fte^t am IjSd^ften III, 18

3)er ^Pfarrer bon fant SSeit II, 42

©er reid) man mar geritten au^ V, 8

©er mein fd^medt mol III, 45

®er minter falt ift Dor bem fiaufe .... II, 60, III, 3

©er Sies'ci" «"ff ^cr i^utten fa§ II, 16

©e§ fpUen§ idj gar fein glfid nit I)an .... I, 89

©idö al§ mic^ felbft l^erglieb aöein I, 1

©idö meiben gmingt burd)bringt IV, 6

®ie mi^ erfremt ift lobenS toerb I, 2

©ie fonn bie ift tierblii^en III, 42

©ie melt ift toü ber untrem bot IV, 8

©ie toelt lebt fc^on toer gleich mil tI)on .... IV, 20

©ie meiber mit ben fl6t)en II, 37

©iemeil ömbfunft ije^ alte fünft 1, 120

©0 trnnrfen fie bie liebe lange nac^t ... II, 43, V, 4
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Xr.
I

S.

^ret) kw'ö «uff «iner linben II, 76, lU, 74 106

®u linbcrft mir ba§ !^cr^c mein IV, 22

@t trte fo gar freunblic^ lieblich I, KU I go

®in 21 freunbtlicö fc^L^n bnb lieblich I, 94 '

50

(Sin ablief fxndjt in biefer jitc^t III, 15 123

©in alt man toolt fid^ fretoen II, 66 103

®tn beumlein jart gefc^Ia(^ter art I, 27 20

©in gfclfd^afft ßut on übermnt III, 1 114

(Sin meibletn fagt mir freunblic^ jn I, 25 19

(Sin meiblein gn bem brunnen gieng II, 52 95

©in rcirf) man ma§ geritten aufe V, 8 194

(Sin tov^c^ter gnt in feiner ^üt I, 32 24

(Sin ^etjüiä) frenb ift in ber tcelt IV, 34 186

©inigeS ^cx^ lafe fein ein fd^ctfe I, 17 16

©inSmal an einem morgen frü V, 13 195

©lenb bringt pein bem i^er^en mein ... I, 92, III, 79 55

©lenb icf) rieff mb feufftS fo tief I, 100 59

(Sntlaubet ift ber toalbe I, 61, m, 5 39

©renmerb auff erb Don tugent I, 107 63

©rgib mic^ ber bie attiid) fünft 1, 119 70

©rfennen t^u mein traurigS gmöt I, 81 49

©rnftli^e flag für ii^ otl tag I, 112 I 66

©rfl toirbt erfretot mein traurigg Iier^ .... I, 75
j

46

©rirecft I)ot mir ha§ I)erfe ^u bir I, 6 10

©§ bringt bo^er mit forg onb gfer I, 5 10

©§ gieng ein lan^fnec^t über felb II, 47 95

®§ giengen brei) panrn ünb fuc^ten ein bern . . II, 75 106

©§ giengen neun juncfframen 11, 8 86

©§ I)at fein geftalt I, 11 12

©§ l)ct ein bJjberman ein loeljb 11, 25 90

©§ l)iebrt :^üt gut fdjebri fct)effer II, 24 90

©§ ^tlfft micf) nit toa» id) bid) bit III, 24 129

©§ ift ein frag Dnb groffe flag I, 3 9

©§ ift gemad^t on grunb heba(^t I, 99 59

©§ ift nun ^cit ba§i mict) bereit IV, 35 187

©§ tagt ein ^hgcx bor bem I)oI^ II, 10 87

®S iagt ein ^hqtx toolgemut III, 72 159

©§ lebt mein ^er^ in freub bnb fi^er^ .... I, 96 57
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Nr.

©§ Hgt ein 6d&lDfe in Dftereidö II, 77

®§ müt btt leut bic peitt I, 80

©§ nal^t ftc^ gegen bem ©ommer III, 33

e§ ritt ein Seger ^efeen aufe II, 15

6§ fout ein meiSfin I;alen tnin II, 1

®§ fte:^t ein linb in ijenem tlial V, 18

6§ taget öor bem ttialbe V, 43

©§ trar einmal ein ftoli^er fnab II, 50

®§ marb ein fc^öner jimgling II, 49

(5^§ tDa§ eing bauren t6d}terlein V, 34

(S§ molt ein fraiü jum lüeine gan II, 32

(S§ molt ein Seger iagen II, 17

©§ iDoIt ein Seger tagen IV, 17, V, 14

®§ tDoIt ein 9}{et)blein graben gan II, 44

e§ toolt ein a)Jet)bIein luaffer I)oIn II, 23

e§ tDurb ein§ ti^nigS fon inot bmb ein .... V, 11

(Bt) tnie fogar freunblic^ lieblicf) I, lOi

S-ratD ic^ bin endo bon Ijerfeen f)olb I, 22

%xatD Subbelei), fram Subbelci) II, 19

3-reub id) offt mac^ in mir felbS ladö II, 56

t^rennbtlic^e 3ir t^u gegen mir I, 74

^reunbt(id)er grnfe mit pü^ I, 68

5-remtbtIicf)er grn^ gu aüen ftunb I, 77

Sreunbtlidjer ^elt t)at bid) ermelt III, 22

'g-rifd) auff in gotte§ namen hu merbe Xcutfdöe

Station III, 80

%m all ic^ txbn id) toeijfe mol men II, 13

&ax l)od) auff ji^enem berge 11,21

@ar munberlid) fdjicft fid) I, 21

@e toie e§ tüi^ll bannoi fo fol I, 73

(Sefett mife brlaub faumb bid) nit I, 20

@lüd :^offnung gib ftunb meil bnb geit .... IV, 10

®\hd mit ber jetit f)at mid) erfretobt I, 41

@lü(f toiberftel ma§ üngefel I, 9

(Sotteg gemalt frafft onb auc^ mad^t V, 28

Grsecia quse quondain uirtute V, 39

©rufe b\d) got mein tfinigunb V, l
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Nr,

Q^nt bhtg mufe ^aBcn toeil nit eil 1, 115

®iit gfeHen tinb an(i) fftlen loein lU, 38

®ut ^enici^en Dp bcr fdöe^tertoeg fafe II, 46

^er^liebfter man toa§ bii icilt i^ait III, 8

§er^Uebfter tnetn bon mir nid;t toetc^ III, 37

§er^uebfte§ bitb betoeife bicft mtlt I, 63

§et mir ein efpe§ smciglein III, 27, IV, 32

§et icö getoalb ünb luürb fo alt IV, 27

§et f($el)ben§ id) nit gtoont fo Dil III, 14

§0 1)0 lieber ^^an^ ücrforg bein gan§ .... II, 3

§or merdE mein flag ef)e idj berjag III, 71

Scö arme mefe bin l^art burc^ gfcfitne^ III, 63

^d) armer boß bin ganfe berirrt III, 75

2ä) armer gfcl trag grofe ongefel III, 62

Sdö armer flag ftetS nad^t nnb tag I, 36

Sd& armer fnab bin gar fc^abab III, 70

3^ armes fen^lein fleine 111,4,11,64

Sd^ arme§ me^blcin flag micö fel^r II, 67

^d) armes mciblein flag mid& fe^r III, 31, 32,

Scö bin ber armen fratocn fon IV, 30

3dö bin ein toeifegcrbcr genant III, 10

3d& bin öerfagt gen einer magt I, 40

S<jÖ bit bic^ mctjbicin l)ah mirf) Jiolb II, 53

^ä) beut bir ba freunbtUcöe§ 21 I, 118

^ä) giDartS nod^ gut mie Wtc e§ tfjut 1, 116

Sdö ^ob fjcimlicö ergeben midö I, 49

Sdö 'i)ahSi geioagt f)ert3ltebfte meibt I, 16

3^ l^off e§ fet^ Oaft tüol mfiglid^ . . . . I, 122, III, 43

3d^ ^ßrt ein fremlein fiagen III, 61

Sd^ junger man \va§ 'i)ab iä) ttian III, 41

Sdö fam för einr frato luirtin ^an^ III, 29

Sd^ fam ffir liebeS fenfterlein II, 61

Scö flag ben tag bnb aCe ftunb I, 33

Sd) flag mid^ feer idf) arme§ tuel^b II, 33

Scö f(ag bnb rem mein groffe trete I, 84

Sd& rem bnb flag ba§ \d) mein tag I, 121

Sd^ fd&eH mein 'i)oxn in Jammer» t^on . . . \ IV, 12

3c6 fc^lDing mein ^orn in jammertl^al . . . j m, 9

G. Forster, Liederbuch. Jg

S.

67

136

96

118

135

40

130

183

122

83

158

153

160

153

21

158

154

103

132

185

119

28

98

69

68

33

15

71

152

138

131

102

24

93

51

71

176

118
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Sc^ feg abiu m) ttoe tot) mocteii fdKtben.

3cö fe^ hai)\n ^er^^ mut üitb fin . . . .

Scö foU ünb mufe ein biilcu I;aben . . .

^d) fiel lctcf;t ab üon foldjer I)ab ...
Sd) liJart bcr seit bie mid) crfrelüt . . .

Sd) iücct ein 2?ranfcn aniorue» ....
Sd; toeife ein I)üpfd)e§ frcluclcin ....
3cö lüeife nii^t luaS er jr Herljiejj . . .

Sd^ >Deife nit lüie id}§ Ijalten fol ...
3d; lüil t'ürtljin gut 23epftifcö fein . . .

Sdö ^cunet mir ncd;ten einen jaun . . .

3ni bat lüol toir rec^t friMid) fein . . .

Sni mei)cn im meinen Ijfrt man bie ^anen freiten

3n bentfc^em lanb maS etUmS id)anb ....
Sn freubcn frei) fei) luie im fei)

Sil liebes bninft trag id) gro§ gnnft ....
In Martini festo

3r§ gleid)cn lebt anff erben nid)t

3§brncf id) mnfe bid) laffen

Sft feitter I)ie ber fpridjt ßu mir

III, 23

Nr.

11,27

1,88

III, 60

I, 18

IV, 21

II, 26

I, 10

V,5
I, 106

IV, 28

V, 17

, V,31
n, 45

III, 56

III, 21

I, 76

11,71

1,65

1,36

11,36

;3efe manchen lag id) fc^meutHm trag I, 90

Sein Slbler in ber melt fo fd^o" V, 40, 46

5tein bing anff erb mic^ freiucn t^nt 1, 79

Äein freub anff erb bie lenge mert I, 114

^cx loiber glücf mit frenben III, 25

^unt)d)afft mit bir f)et geren id) I, 87

Safe ranfdöen fiedele raufc^en V, 35

Üitblid) i)at ficö gefeHet II, 14

2nft frenb iljct mid) mnbgeben gar lU, 58

9)Jag id) ^erljlieb erlüerben bid) I, 60

S)tag id) mein g(uef crtoarten nid)t V, 5ü

S)Jag \d) Dnglücf nit miberftan I, 51

3)Zag id) bnglücf nit miberftan I, 102

2)Jag ic^ 5nflncf)t in eer ünb sud)t I, 113

Man fagt bon gfelfc^aft med)tig bil IV, 11

Man jagt bon fd)6nen framen du . . . m, 52, 53, V, 7
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Nr.
I

S.

man ftc^t mm tool tcie ftet. bn btft I, 64, 69

Man fing man fag Ijob freub aE tag V, 41

a^an fingt mm fc^Sncn fratoen Dt( . . . III, 52, 53, V, 7

Wlan jprtd)t ins @ot änfammen fögt IV, 3

a)lanc^er ije^nnb nad) abd flrcbt III, 46

2}iar iüie bu tüilt beyfe mid) nur nit III, 26

2)iar§ bein gefert ift ^ert I, 50

Sölartine lieber f)crre mein II, 40

ma§> guc^t üerftant erfant 1, 1 n
2)iein alter man ber nimbt fid) an III, oii

2)kin einigS Sl ic^ bein beleib I, 29

3)iein flcife bnb müe id} nie I, 105

3)iein frcunblid)§ 23. toeit su ber el)e III, 7

Mein gmut Dub blüt ift gar entjünb I, 85

2}tein gfel loie rcucbt bein f)au§ fo mol .... II, 9

SJlein I)er^ fert !^in in groffem leib V, 32

2}Jein ^er^ :^at fid) mit lieb berpflidjt I, 78

Mein ^erfe bnb gmut ba^ tobt bnb müt . . V, 30, 47, 48

Mdn l)6d)fte jir id) i)ab midö bir I, 13

aitein junge 3ei)t fid)t ftetS nacö freubt .... III, 50

aiJein muter aei)t)et mic^ II, 28

a^fein felb§ bin id) nit gmaltig me^r . III, 20, IV, 37-39

3}fein§ trauren§ ift ürfad) mir gbrift I, 91

Mttd fd^eibenS flag ee ic^ bergag I, 26

Mid) freub fc^^nS lieb bein fd)6n anblicf .... V, 2

Mid) iamcrt fer i)c lenger t)e mer I, 93

Mid) munbert fer t)e lenger t)e mer I, 124

d)lid) iDunbert ätoar bom fraicen ^ar V, 23

Söiir ift ein rot golt fingerlein V, 6, 9

ajhr ift ein feinß brannfe meiblein .... III, 08, V, 15

2«it allem fin bin ic^ begafft I, 46

Mit frenben gen mir in ba§ ^au^ V, 10

2)ht luft t^et id) aufsreiten III, 30, V, 45

d)lit toillen gern in sudjt bnb ern I, 125

Wlod)t id) gunft ^an M) bir ba§ lan I, 52

9lad) luft ^et tc^ mir aufeerloelt III, 55

dlad) millen bein mic^ bir allein I, 43

dlit grffeer lieb mir 3U :^anben fam 1, 109

18*

41

203

145

172

142

130

33

95

65

135

21

62

117

51

86

200

48

200

13

144

91

126

54

20

193

55

73

198

194

156

31

194

132

74

34

148

30

64
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Nr. s.

91it lang an einem bant^ icfi fad) I, 58 38

9iit lang e» ift in fafenac^t frift III, 47 142

9hm gr^jj bid) @ot mein feine üxot I, 71 44

9iun grü^ bic^ @ot mein truferlin I, 82 5U

9hm ift e§ hod) fein renter II, 11 87

9iun f(f)üri. bic^ @ret(in frfiürfe bic^ . . III, 60, IV, 16 155

9hm ^u biefen gelten füllen mir alle fr6Hi^ fei)n . U, 5 Sü

9iur nerrifcö fein ift mein monier II, 62 102

D I)er^ig§ ©. mie ^od) mirf; beg 1, 127

D toetblic^ art tiart trübftn I, 108 64

Ob icf) fc^on arm bnb cßenb bin V, 49 204

Db midö grofe ünfal fc^toerlic^ trudt III, 48 143

Cft mfinfc^ ic^ bir au^ fier^en gir . . . .1, 12s, IV, 19 75

Cn bicft auff erb fein frenb fo mcrb 1, 12 13

Cn eer bnb gunft lebt t)^ ber giert 1, 19

Cme ber äei)t bic id) üersert 11, 12

^acientia nuife icf) f)an I, 104

Presulem sanctissimum veneremus II, 7

Sant 9Ji arten wbUm loben mir II, 2

©ant 9JJarten tobUcn loben mir II, 4

©Corner [angtoeilig ift mir mein seit I, 98

(Set) fing mit fng mol für biet) lug 1, 110

@id) l)at ein neme facö auprat II, 48

©ie ift ber art bon tngent gort I, 57

(Sie ift mein troft ünb auffentf)alt III, 67

(So icö fier^licb mm bon bir fdieib
:' I, 8

©0 trincfen mir aUc biefen mein mit fd)allen II, 30, 41, V, 16

(So trunden fie bie liebe lange nad)t 11, 43

©0 münfcö ic^ ir ein gute nac^t bei ber id) mar

alteine V, 19

©0 toünfc^ id) jr ein gute nad)t gu l^unbert taufenb

ftnnben 1,130

2;ag nad)t ic^ fic^t nac^ beim gefid^t 1, 59

Xi)u gleich ein l)eber ma§ er tnil IV, 24

Xraut 2«arle, traut 9«arle II, 64

17

87

61

85

83

84

58

65

97

37

150

11

92

95

196

76

38

181

103
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Nr.

tret l^erp jr lieben gefetten al II, 70

txit auff, trit auff, ben rtgel üon ber tl^ör ... II, 34

troft fiber Iroft ic^ attsei^t ^an III, 12

triHtlic^er Heb m td) mtd) t)eb 1, 123

Inb bo idö fa^ in meiner sei bnb fdörib .... II, 22

Inb tD&l unb tobl unb toM toir auff ben berg gan II, 68

Infal toenn ift beinS icefenS gnug V, 29

Infal teil t)e^unb ^abm nä)t I, 72

Infcr §err ber Pfarrer V, 36

Infer liebe fratoe bom falten brunnen .... V, 37

Irfac^ t^ut bil InerS glauben toxi III, 40

Beriiangcn ift mir glucf ünb i)it)l I, 15

!Jergeben§ ift att miie ünb foft I, 53

Berlorner bienft ber fint gar Dil III, 73

Bil freub nert m\ä) ju aücr ftunb I, 67

8tl l)a^ bnb neib gu l)Df id) leib I, 86

i^itrum nostrum gloriosum II, 55

ßon beinetmitten bin idö ^ie IV, 15

ßon ebler ort I, 35, V, 20, 21

ßo:t gfe^rligfeit bnb ^er^en leib IV, 13, 33

ßon gote§ gnab iiiart in ben tob III, 78

ßon :^er^en gern on oH bef($n)ern I, 95

ßon üppigflidöen bingen II, 56

ßor Seiten toaS iä) lieb bnb toerb III, 28

Bad) auff mein fiort ünb :§6r mein ftimm . . . III, 69

Ead) auff mein fjort berrim mein mort .... III, 6

üSann xd) betrad^t bie i^inefart I, 31

iüBarnadö ber menfd& t^ut ringen IV, 36

JBa§ ift bie melt gelt ^at aMn 1, 103

iffiaS iunger ©ntelein II, 65

E3a§ leit mir brau ob tieberman lU, 39

2Ba§ nit fol fein fd^idt fid& l)e nit I, 48

JÖa§ fel^am ift man au^ erlift IV, 9

Ea§> fterbli^ Seit mir freuben geit III, 77

!lBa§ trag id^ auff ber ^enbe II, 54, 58

iE5n§ mirbt e§ hod) be§ trincfen§ nod) .... IV, 40

105

93

120

72

89

104

200

44

201

201

137

14

35

159

42

52

99

178

26

176

163

56

99

131

157

116

23

187

61

103

136

32

174

162

99

188
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Nr. S. •;

2öa§ »irbt e§ boc^ be§ tounberg nod6 . . I, 24, V, 51
|

19 >/

SBa» seigftu mtc^ tc^ merd öiib ficö III, 76 i 161 }J

SBctl icö grnfe gunft trag gu ber fünft . . . . IV, 7 173 "
"-

Söem gdt gebrift bnb arm ift I, 119 69

2öcm to6l toir bifen rebner bringen II, 72 105 -^'^

SSenn ftd& ber ünfal üon mir fert IV, 31 185 -^.

2öen§ müt ber frefe ob aße§ befe III, 51 145
f5

3Ber ba§ cdenb batoen toil V, 44 1 203 J
SBer bifer seit fein fadö in btoeit IV, 4 1 172 -%

3Ber ebel ift gu biefer frtft I, 4 I 9 >'
2Ber Iei)b gebult ünb ^at fein fc^ulb . . III, 49, IV, 23

{
143 {

2Ber o^ren I)at f)6r mie e§ gdt IV, 31
i 184 ^

SSer fef)e bii für ein folc^c an 1, 129 ' 76 K.

2öer fic^ allein auf glücf üerlat IV, 26 182

23ie fombt§ bg ic^ aHlDegen mirf) I, 34 25

3Bie fombtS bj iä) fo tramrig bin II, 69 104

2öie fombt« bg micf) fo fiefftiglid) I, 34
j

24

SSte fc^6n blüt tmS ber meijen III, 19 ,

125

SSiemoI bil Werter orben ftnb III, 54 146

SöiKig unb trcio on alle reio I, 42 29

2öir sogen in baS, felbt II, 20 89

2Bo id} mit leib nit fommen mag 111,57, 150

2öß fol icf) mirf) ^infcrcn II, 57
,

100 />

SSoIauf gut gfel üon Rinnen mein§ bleibend ift 1 III, 65
1

154 M
nimmer l^ie j II, 18

,

89 f

2BoIauf gut gfel bon Irinnen fc^Iag bmb bnb toeit

:^inban III, 35
\

134

Söolauf molauf 3ung önb alt II, 31
j

92

SQ3oI in fant 2)iertein§ er)r 11, 39 i 95

SBoI fümbt ber mei) I, 66 42

3u 9iegcn§purg ^at e§ fidö berfert 11, 35
^

93

3u troft ermelt lieblich geftelt IV, 2 ,
171

3ud)t eer ünb lob jr monet bet) I, 30
j

22

3tDeen bruber sogen an^ ©ci^lauraffenlanb . . . II, 78
j

107

Srucf oon e^r^arbt Sorro§, §otte a. ©.
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