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ZUM WALTHERFUNDE. 

Im 53. Bande der Zeitschrift fiir dettlsches Altertum, S. 337 fgg. hat 
Degering ein yon ibm gefundenes Bruchsttick einer verlorenen Waltherhand- 
schrift ver6ffentlieht, welches neben sehon Bekanntem auch Verse einer neuen 
Strophe Walthers fiberliefert. Er verspricht zum Schlusse seiner Mitteilung, in 
einem der n/iehsten Hefte der Zs. die Folgerungen aus diesem Funde ffir die 
Waltherphilologie zu ziehen, ,ausgehend yon der offensichtlichen Beziehung 
des neuen Spruches auf den Sevensehen Sprueh Solde ich den jungen r~ten". 
Seitdem sind drei Jahre verflossen, ohne dab D. sein Versprechen erftillt 
h/itte, w/ihrend meines Wissens aueh sonst niemand sieh zur Saehe ge/iu•ert 
hat. Es mag also nun wohl gestattet sein, unserseits einige Bedenken gegen 
Degerings Auffassung der betreffenden Strophe vorzubringen. 

Es handelt sich zun~chst um die angenommene Beziehung auf Walthers 
jiingern Zeitgenossen und Nachahmer Liutolt yon Seven (Savene, S/irene, 
S/iben), dessert Namen D. in seueken (Z. 8) zu finden glaubt. Dies w/ire 
dann wohl seuenken zu lesen. Nun ist aber, wie D. selbst zugibt, yon einem 
Nasalstrieh fiber dem zweiten e nichts zu sehen; sodann versteht man nieht, 
wie Walther dazu gekommen w~re, yon dem Namen Sdvene ein Deminutiv, 
und zwar mit niederdeutscher Endung, zu bilden. In derselben Weise k6nnte 
dann etwa Gotfrid von Nifen van einem Gegner als Ngenchen bezeichnet 
werden ? Was ferner den Hinweis auf den Sevensehen Spruch Solde ick den 
jungen r~ten betrifft, so ist nieht abzusehen, inwiefern die Walthersche Strophe 
sich auf diesen beziehen soll. Ieh gebe hier den Text des Spruches naeh 
MS III, 328a mit einer leiehten metrischen Besserung. 

Solde ich den jungen r~.ten, 
die unbetwungen llbes unde guotes 
sint, und h6he solden yarn, 
den seit' ich wol, daz werdekeit mit gr6zem (ge)sparn 
hie fif daz rat gesaz. 
Wie die biderben t~.ten, 
den man n~eh t6de danket werdes muotes? 
Die n~.men fire vtir daz guot. 
Haeten si(z) behalten, alse maneger tuot, 
waz waere in deste baz? 
Nfi sint si dort, daz guot ist hie, 
und ergot den jungen wirs, danne 6 den alten. 
Den hort gevristen mohte, den verieseh ich hie; 
swie er was gewunnen oder behalten, 
sone kunde er niht gewegen: 
daran gedenken alle, die arges wellen pflegen. 

kiutolt r~.t also den reiehen jungen Edeln, mit dem Gute nieht zu sparen, 
sondern, wie der stehende Ausdruck lautet, dre viir guot zu nehmen, und 
warnt vor den Folgen des Geizes. In summa ein recht t)analer, hundertmal 
breitgetretener, Gedanke. Die an einen Marschall gerichtete Warnung Walthers 
dagegen .bezieht sieh auf einen ganz besondern Fall: einen l-ierrn, der 
- wahrscheinlieh b6sem Rate folgend - aus Habgier sich bei Freunden 
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und Verwandten verhal~t rnacht, Leben und Seelenheil aufs Spiel setzt, und 
nun das unrecht erworbene Gut, anstatt es in den Beutel zu stecken 1), aus- 
teilen rn6chte, urn die verlorene Ehre wiederzugewinnen. 

Mit der Beziehung Walthers auf Seven ist es also nichts. Der Name 
seueken hat iiberhaupt nichts rnit Liutolt yon S~ivene zu schaffen: es ist 
vielrnehr die niederdeutsche Laufforrn yon Sibectwn. D. weist rnit Recht 
darauf bin, daI~ die offenbar aus Ripuarien oder sogar aus Niederfranken 
starnrnende Handschrift mfr. oder nfr. Forrnen aufweist: wie ltf ffir lip, so 
ist auch seueken ffir Sibechen geschrieben. Walther spielt hier also auf die 
Heldensage an: der habsiichtige Fiirst, der Freunde und Magen vergewaltigt 
und rnit dem geraubten Oute den Freigebigen spielt, ist Errnanrich, und 
der b6se Ratgeber ist Sibeche = Seveke. 

Errnenrich ist sprichw6rtlich als reichster Fiirst (z. B. l~S, Unger, c. 13: 
allra konunga mestr ok rikastr, ebenso c. 276) und schon der iiltesten Sage 
als Besitzer eines ungeheuern Schatzes wohlbekannt; es l/iI3t sich auch ver- 
stehen, dal] die historische Entwicklung dieses Charakters in der Dichtung 
dazu gefiihrt hat, jene Reichtiirner als geraubt aufzufassen; dal3 er abet 
besonders freigebig gewesen - aui3er gegen Sibeche - daftir findet sich kein 
anderes Zeugnis, als das des Tannh/iusers MS II, 88b 

Salatin twanc rnit siner milten hantein wunder, 
sam tet der kiinic Errnenrich daz lent ze Belagunder. 

und die bekannte Stelle der Quedlinburger Chronik: (Ermanaricus) astutior 
in dole, largior in done. Zu dieser Antithese bietet nun die Walthersche 
Strophe ein rnerkwiirdiges Seitenstiick 2). 

An welchen 'marsehalc' rnag nun wol Walthers Warnung gerichtet seth? 
Man denkt zun~chst an den Reichsrnarschall Heinrich yon Kalden, einen der 
hervorragendsten Politiker und Feldherren der Hohenstaufenzeit, der unter 
drei Kaisern: Heinrich, Philipp und Otto eine bedeutende Rolle spielte, und 
besonders in den Jahren 1208 und 1209 hervortrat. Nach Philipps Errnordung 
bewirkte er als Fiihrer der staufischen Ministerialit/it deren Anschlul3 an 
Otto, und betrieb dann eifrigst die ibm fibertragene Exekution der Reichsacht 
gegen den M6rder, den er in seinern Versteck auffand und eigenh/indig 
t6tete. Vielleicht hat er auch die Hand im Spiele gehabt, als Otto'1209 die 
gewaltsarnen Maf~regeln gegen die schwS.bische Ritterschaft anordnete, bet 
denen viele Gtiter weggenommen und wieder verschenkt wurden. Auf solche 
VorgS.nge k6nnte die Walthersche Strophe allenfalls zielen. 

Zum Texte selbst m6gen schliel31ich noch einige Bernerkungen folgen. 
D. nirnrnt wohl rnit Recht an, dab uns bier die sieben letzten Verse eines 
irn ,Reirnarton' verfal]ten Spruches vorliegen. Ganz sicher scheint mir die 
Sache freilich nicht. Die metrische Drtickung yon lip irn zweiten Verse des 
Fragments ist ftir Walther nicht unbedenklich; man rn6chte eher lesen: 

und umbez guot 
llp unde s~le w~gen, 

l) Freilich kann der Satz und iz in den stel biutel hie ne stieze auch auf man als Subjekt 
bezogen werden, aber ich versteeh dann den Zusammenhang nicht mehr. 

-~) Das Zwiesp/iltige in Ermenrichs Charakterbild tritt auch in der bS hervor, die auf obigen 
Passus folgen l~it3t. Harm er vinsaell ok fr i6samr hinn efra lut aefi sinnar. Freigebig zeigt sie 
ihn c. 129 ]getlelf gegeniiber. 
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wo denn im Auftakt der Druck f~ber llp unde gleichm/issiger verteilt wtirde. 
Im sechsten Verse fehlen sogar zwei Hebungen: auch im ftinften hapert es; 
die Fassung der Hs. w~ire zu lesen: 

und fz in d6n stel bfutel nfe ne stfeze, 
eine noch stiirkere Drfickung, als die oben beanstandete. Ist stel richtig ge- 
lesen, so h~.tten wir bier ein Kompositum stelbiutel, oder vielmehr stelebiutel = 
Diebsbeutel, und es ergO.be sich doppelter Auftakt: 

und ez fn den st~lebifitel nfene stfeze. 
Eine solche Zusammensetzung scheint mir abet etwas fraglich. Es ist doch 

nicht der Beutel, der stiehlt, oder zum Stehlen geneigt ist, oder als Werkzeug 
dabei dient. Auch steht die Lesung stel keineswegs fest. Vergleicht man im 
Facsimile dfeses Wort mit den in derselben Zeile stehenden stieze und stolze, 
so fiillt sofort bet diesen die energische Ligatur st auf, wogegen jenes mit 
zwei gesonderten Buchstaben anf~ingt, yon welchen der erste ebensognt i als 
s bedeuten kann. Vielleicht ist also zu lesen: gteln biutel. Ich gebe nun eine 
Rhythmisierung des Textes, auf der Grundlage'des Reimartones, wobei ich 
die Lficken ausgefiillt habe: 

xx sich 16iden vrfunden finde m~gen, 
und fimbez gfiot llp finde s61e w~.'gen, 
ob 6r dan s6 bid6rbe fst, daz 6r daz s61be gfiot 
g~rne umbe ere t6ilte, ob m~in in lleze, 
und ez fn den st~lebiutel nfene stfeze, 
st61zer m,'t.rschalc, x x x, swat m~in diz ~llez tfi.ot, 
ich sm6cke Sfbechen ~in dem r~tte, ein br~.nt llt fn der glfiot. 

Die Zuspitzung des Schlu~verses zu einem packenden Bilde ist echt 
Walthersch, vgl. L. 28, 30; 29, 14; 30, 18, 28; 31, 32; 33, 10 u. s. w. Der 
Ausdruck ein brant lft in der gluot ist wohl sprichw6rtlich, oder lehnt sich 
an eine sprichw6rtliche Redensart an, die ich allerdings nicht zu belegen 
well]. Das Scheit in der Glut, das brenzliche Dfinste verbreitet, ist zu kom- 
binieren mit smecke, also: ieh rieche Brandiges, d.h. Verdiiehtiges, Oefdhrliches 
in diesem Rate. 

Utrecht. FRANTZEN. 

DER , ,ANGELPUNKT"  IN G O E T H E S  T t t E A T R A L I S C H E R  

S E N D U N O .  

Zwischen der Theatralisehen Sendung und dem Wilhelm Meister liegt 
Goethes Aufenthalt in Italien: in die sogenannten ,Elf Jahre" fhllt die Arbeit 
an der ersten Fassung; zur Zeit der Ausgabe der Neuen Schriften nahm 
er den Plan mit gr61~erer Energie wieder auf und gestaltete ihn zu Wilhelm 
Meisters Lehrjahren. Es l~il~t sich nicht bis zur letzten Grenze verfolgen, wie 
der alte Plan sich zu der neuen Ausftihrung verhielt, auch jetzt nicht, wo wir 
dureh Billeters gliicklichen Fund im Besitz des Urmeister sind, denn dieser 
Urmeister enth~ilt in seinen sechs Biichern nur den Stoff, soweit er den ersten vier 
Biichern der Lehrjahre entspricht. Gerade an einer entscheidenden Stelle, da, 


