
Andrzej Dąbrówka

N t e r s u c h u n g e n

uberciie mittelniederlandischen 
A b e le  S p e le n

derkunft — Stil - M o t l y e

W arszawa 1987
http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



Andrzej Dąbrówka

U n t e r s u c h u n g e n  

Uber die mittelniederländischen Abele Speien 

(Herkunft - S t i l  - Motive)

U n i w e r s y t e t  W a r s z a w s k i  
W y d z i a ł  N e o f i l o  l o g i i

, $ ^ ą z ^ a l}l-987
BADAN n ^ a v : i : i  -.I PAN 

B i b  1 i ) l v k u  
ul. Nowy l: i i Ni 72 

00-330 W .s i l i ł a  
TeL 26-68-63. 26-62-31 w. 42
http://rcin.org.pl



Rozprawa doktorska przedłożona Radzie Wydziału 
Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Promotor: prof. dr hab. J.Czochralski

Recenzenci: prof dr hab. N. Morciniec 
prof. dr L. Peeters 

Data publicznej obrony: 19 stycznia 1987

Z-d Małej Poligr. UW zam. nr 8/90 n. 50 egz.

http://rcin.org.pl



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1. E I N H E I T E N  G.DIFFERENZIERUNG EIISS KORPUS.... 1

2. I N H A L T  D E R  S T U E C K E ...............  9
1. Esmoreit - Lippijn /E - Li/
2. Gloriant - Die Buskenblaser /G - B/
3c Lanseloet -•Die Hexe /L - H/
4. Winter ende Somer - Rubben /W - R/
5. Drie Daghe Here - Truwanten /D - T/

3. D I E  T E X T G E S C H I C K T E .................20
3.1. DIE HANDSCHRIFT

1. B e s c h r e i b u n g  d e s  K o d e x
2. Z u s a m m e n s e t z u n g
3. E n t s t e h u n g s z e i t
4. E n t s t e h u g s o r t
5. T i t e l  d e r  S t ü c k e

3. 2. INKUNABELN USD ALTE DRÜCKE. ................  30
1. I n k u n a b e l n
2. P o s t i n k u n a b e l n
3. D r u c k e  d e s  17. Jh.
4. D r u c k e  d e s  18. Jh.

3.3. EDITIONEN DER ABELE SFELEN NACH 1800...........  37
3.4. UEBERSETZUNGEN.................................  49
3.5. AUFFUEHRUNGEN.................................. 51

4. H E R K U N F T  D E R  S T U E C K E ...........  60
4.1. SPRACELAKDSCKAFT.............................  60

1. F l a n d e r n  /60/
* 2. C s t-B r a b a n t - L i m  bar g /61/
3. B r a b a n t  /65/

1• Phonetik
2. Grammatik
3. Lexik
4«. Zusammenfassung 

4* S ü d w e s t-B r a b a n t /85/
5. Z u s a m m e n f a s s u n g  des Abschnitts 

"Sprachlandschaft" /92/
4* 2. DATIERUNG.......................  95

1. S p r a c h e  /77/
2. M a t e r i e l l e  K u l t u r  /79 /
3. K u n s t  /81/

http://rcin.org.pl



IY Inhaltsverzeichnis

4.2.4. G e s c h i c h t e  /83/
5. T h e a t e r  /89/
6. L i t e r a t u r  /95/7. Z u s a m m e n f a s s u n g  /126/

4. 3. VERFASSER...................................  128
1. E i n  V e r f a s s e r
2. V e r s c h i e d e n e  A u t o r e n  d e r  

Prologe/Epiloge und der AS /136/
3. V e r s c h i e d e n e  A u t o r e n  d e r  

AS und der Eachstttcke /137/
4. V e r s c h i e d e n e  A u t o r e n  d e r  

einzelnen ernsten Stücke /138/
5. Z u s a m m e n f a s s u n g  /140/

4.4. ZUSAMMENFASSUNG................................  141

5. D E R  S T I L...................................  143

5.1. DIE PHONOLOGISCHE EBENE....................... 144
1. L a u t l i c h e  D e v i a t i o n s -  

figuren /144/2. L a u t l i c h e  R e p e t i t i o n s -  
figuren /148/

3. S t a t i s t i k  d e r  L a u t f i g u r e  n/159 /
4. P r o s o d i s c h e  F i g u r e n  /I67/
5. Z u s a m m e n f a s s u n g  /204/

5.2. DIE MORPHOLOGISCHE EBENE.......................  205
5.3. SEMANTISCHE EBENE.............................. 209

1. W o r t b e d e u t u n g s a p i e l e
2. D i e T r o p e n  /213/
3. D i e  W o r t w a h l  /217/

5.4. DIE SYNTAKTISCHE EBENE......... ;..............  220
1. S y n t a k t i s c h e  D e v i a t i o n s -  figuren
2. S y n t a k t i s c h e  R e p e t i t i o n s -  

figuren /225/
3. D i e  S y n t a x  i m  a l l g e m e i n e  n/227/

5.5. DIE TEXTEBENE.................................. 241
1 . D i e  V e r t e x t u n g s m i t t e l
2. F i g u r e n  d e r  T e x t e b e n e  /242/
3. D i e  T e x t s t r u k t u  r/253/

5.6. ZUSAMMENFASSUNG /DER STIL/..................... 295

http://rcin.org.pl



Inhalt bverze ichni s V

6. M 0 T I V E.....................................  298
6.1. DIE LIEBE - DAS HAUPTMOTIV?................. 298
6.2. EINLEITUNG ZUM MOTIVENIKDEi................. 305
6.3. DIE EIGENNAMEN IK DE» ABELE SPELEN.......... 316

1. P e r s o n e n n a m e n  / 316/
2. G B t t e r n a m e n  /329/
3. O r t s n a m e n  /332/
4. I n d e x  d e r  E i g e n n a m e n  /339/

6.4. ZUSAMMENFASSUNG............................. 341

7. R U E C K  B L I C K  UND A U S B L I C K . .....  342

8. B E I L A G E N .................................  349

8.1. S k a n s i o n s d i a g r a m m e  mit 
Textproben und Statistiken /350/

8.2. D i s t r i b u t i o n  der Textstruktur
kategorien /361/

8.3. R e p 1 i k e n i n v e n t a r e  mit Statistiken /366/
8.4. M o t i f-I n d e x of the Secular Dramas 

of the Van Hulthem-Codex with a Table of 
Proper Names /382/

L I T E R A T U  R..................................  411
1 . E d i t i o n e n  im U e b e r b l i c k  /412/
2. B i b l i o g r a p h i e  der Abele 

Speien /416/
3. B. i b i i o g r a p h i e  der Uebersetzungen /424/
4. S e k u n d ä r l i t e r a t u r  /428/Addenda /445/

P E R S O N E N R E G I S T E R .  

S A C H R E G I S  T E R ........

446

453

http://rcin.org.pl



' *...•■

»;■■ -,' .;. ' , ' » k L> * ¿‘ H ; ’

ytf v* . kf ' * ęĘ  ł « | ' < . I ¿Ą

.. i { • ' • '
. . . ; , , - ■: ,:;',v;; ,

I *. ; ' < • - ' - I i . * ï *
. V  ‘ t‘ ’ >’*■ *v *' ' ~ '

- '

\ :v r  -  ^  ■ ' - ' ;■ -,.v : ' ; ;
: y y • ; * % Í '■ -'V ■ ; y;yl'Á :

■* ■ , , ,. . ' . \ .

• ;A. f-

í.

http://rcin.org.pl



S ł o w o  w s t ę p n e

Gdy się przedkłada do oceny ukończoną rzecz i podpisu
je ją swoim nazwiskiem, nie można nie wspomnieć o tych 
wszystkich, bez pomocy których byłaby ona nieporównanie 
uboższa w fakty a przy tym szpetniejsza z powodu niedo
ciągnięć - czyli w sumie mniej warta-

Na pierwszym miejscu pragnę podziękować panu profeso
rowi Janowi Czochralskiemu za zgodę na poprowadzenie 
pracy poświęconej wybranemu przeze mnie tematowi i za 
wszechstronną pomoc w trakcie pisania.

Za okazane mi zainteresowanie w czasie studiów w Gan
dawie (l$82-83) jestem wielce zobowiązany profesorom:
A. van Elslanderowi i V.F. Vanackerowi oraz doktorom:
J. Reynaertowi i J. van Schoorowi. Moim stażem w 1985 r. 
w Amsterdamie życzliwie pokierował prof. H.Pleij, wiele 
zaś uwagi poświęcił mi wówczas prof. L.Peeters, który 
zechciał również wystąpić jako jeden z recenzentów.

W sytuacji, kiedy krajowe księgozbiory niderlandys- 
tyczne są w stadium embrionalnym, natomiast czas na gro
madzenie materiałów w Niderlandach był krótki, nieocenio
ną wartość miały dla mnie uzupełniające wskazówki, jakie 
uzyskałem listownie bądź ustnie od osćb,które zapoznały 
się w całości lub w częściach z pierwszą wersje rozpra
wy, a są to: pani Hilda van Assche, wieloletnia edytorka 
Abele Spelen (Bruksela), dr E. van den Berg, dr H. van 
Dijk,- prof. dr W.P. Gerritsen (kier. zakładu literatury 
średnioniderlandzkiej Państwowego Uniwersytetu w Utrech
cie), prof. dr W.M.łi._Hummelen (Katolicki Uniwersytet 
Nijmegen), prof. dr L. Peeters (kier. zakł. historii ję
zyka niderlandzkiego Uniwersytetu Amsterdamskiego), 
prof. dr H. Pleij (kier. zakł. literatury średnionider
landzkie j tamże), dr J.Reynaert (seminarium śrenionider- 
landzkie Uniw. Państwowego w Gandawie), dr J. Taeldeman 
(semin. dialektologii flamandzkiej tamże). Wszyscy wymie
nieni a ponadto: dr J. Deschampe (kodykolog z Biblioteki
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VIII Słowo wstępne

Królewskiej w Brukseli), dr A.M.Duinhoven (filolog z Uni
wersytetu Amsterdamskiego), dr M.Bax (językoznawca z Uni
wersytetu Państw, w Groningen) i-pani dr D.Franck (Inst. 
Literaturoznawstwa Ogólnego Uniw. Amsterdamskiego), któ
rym zawdzięczam interesujące rozmowy, dostarczyli rai 
wiele książek i artykułów.

Mojemu przyjacielowi Jerzemu Kozińskiemu z warszaw
skiej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki jestem 
wdzięczny za sprawdzenie większości obliczeń i za nie
ustające osobiste wsparcie.

I wreszcie - jakże niesłusznie wymieniana w takich 
razach zawsze na szarym końcu - rodzina: jej współudziału 
nie wyczerpują wszak ani niezbędne skądinąd prace jak ma
szynopisanie czy korekta, których trudy dzieliła ze mną
- bynajmniej nie to jedno mając na głowie - moja żona 
Jadwiga, albo cięcie fiszek, których dostawcą, nie pierw
szy zresztą i ufam, że nie ostatni raz był starszy syn
- ani nawet ogólnie wzmożony wysiłek w domu, nierzadko pod 
rzadami terroru i w warunkach godziny policyjnej, wprowa
dzanych - uderzmy się w pierś - przez doktoranta; ma tu
z pewnością miejsce ów istotny współudział, kiedy to ktoś 
poświęca dla dobra sprawy nie tylko czas, ale i pewne swo
je aspiracje: w tym oto sensie takie dzieło staje się 
wspólnym dorobkiem rodzinnej kooperatywy.

Aczkolwiek nikt nie uwierzy, że na świecio są tylko po
mocnicy, to wzorem lemowskisgo profesora Tarantogi nie bę
dę wymieniał "tych,-co mi przeszkadzali"... Może z wyjąt
kiem właściciela tej małej rączki, która wychynęła właś
nie spod stołu, aby przyłożyć pomocną dłoń do czystopisu
- bo i jemu, naszemu maleńkiemu synkowi, je3tem też wdzięcz
ny: za to, że nie prażony nawałem pracy w domu, umknąwszy 
prenatalnym zagrożeniom,przyszedł na świat i swoją ufną 
obecnością przekonuje, iż obok rzeczy, nad którymi warto 
się zastanawiać w doktoratach, nie przestają istnieć inne, 
tajemnicze, których wartość znamy jedynie bez zastanowie
nia.

Podkowa Leśna, 17 czerwca 1986
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1 . E I N L E I T U N G  
D I F F E R E N Z I E R U N G  E I N E S  K O R P U S

Um die mittelniederländischen weltlichen Dramen, 
die den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung 
darstellen, einleitend zu bestimmen, wollen wir 
zwei einschlägige Lemmata auB dem Sachwörterbuch 
der Literatur G. von Wilperts in extenso anftihren, 
weil sie den als durchschnittlich zu betrachtenden 
Stand des Wissens über diese Werke widerspiegeln:

>Abele speien /von abel « klug, schön, kunstvoll/, 
älteste ernste weltliche Dramen der Holländer im 
Gegensatz zu den bei der Aufführung folgenden 
t Kluchten. Die vier anonymen, erhaltenen A. aus 
dem Raum Brabant-Limburg um 1350 behandeln in 
naiver Sprache, natürlichem Gefühl und einfachem 
Aufbau ritterlich- romantische Liebeshandlungen 
/Esmoreit, Gloriant, Lanseloet van Denemerken/ 
und jahreszeitliche Stoffe /Van den Winter ende 
van den Somer/.

Klucht - kurzes possenhaftes Bühnenstück, erotische 
Satire im Ggs. zur politisch-sozialen Farce; als 
Nachspiel der ernsten t Abele speien beliebt im 
spätmittelalterlichen Holland, entsprechend den 
spanischen Entremeses und den Schwänken des E. 
Sachs, in Frankreich den Stücken Rutebeufs und 
Antoine de la Haies; im 16. Jh. als soziale Sa
tire; trotz zahlreicher Vertreter /G.A.Bredero
u.a./ im 17.Jh. verfallen und durch die klas
sische Komödie abgelöst.

Die bei Von Wilpert /1969:1, 394/ stehende falsche 
Zusammenschreibung "Abelespelen", die wahrscheinlich

. auf
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2 1. Einleitung

einen Druckfehler zurückzuführen ist, wurde hier 
korrigiert; sonst sollen dringend die Eigennamen 
"Holländer" und"HollandH beseitigt und durch "Nieder
lande" ersetzt werden: "Holland" steht zwar not
falls für die sämtlichen nördlichen niederländischen 
Provinzen, dies ist aber erst seit dem 17«Jh. berech
tigt. Ohne weiiter zu korrigieren und mit den einzel
nen Peststellungen zu diskutieren /beides ist möglich 
und notwendig/ wollen wir doch sagen, daB Von 
Wilpert - verglichen mit manchem Handbuch der 
Geschichte des Dramas - keine schlechte Pigur macht. 
So werden die Äbele Speien z.B. in der bekannten 
/in Polen übersetzten und dreimal aufgelegten/ 
Dramageschichte von A. Nicoll /^1983:149, 157/ mit 
keinem Wort erwähnt, während der Verfasser doch 
eine halbe Seite findet, um aufgrund einer erhal
tenen Rolle ein englisches auf 1380 datiertes Stück 
als ein ernstes weltliches Drama vorzustellen, weil 
er vermutet, es sei kein Mirakelspiel. DaB es sich 
hier nicht einmal tun Unwissenheit, sondern um Ver
schweigung handelt, beweist die Tatsache, daB Nicoll 
doch die Kluchten kannte, drei davon erwähnt er, 
wenn auch wieder /wie Von Wilpert/ in zeitlichem 
Zusammenhang mit Hans Sachs, einem Autor, der rund 
zwei Jahrhunderte später ist.
Doch sind die Stücke der internationalen, auch 

der angelsächsischen Forschung nicht imbekannt.
Vor 50 Jahren wurde die ausschließlich diesen Dra
men gewidmete Pariser Dissertation Frank van der 
Riets - Le théâtre profane sérieux en langue fla
mande au Moyen Age veröffentlicht1. Früher ha!t ih- 2nen W. Creizenaclr in seiner Geschichte des Dramas

1. Ein Exemplar besitzt die Universitätsbibliothek zu Warschau.
2. Damals Professor für deutsche Literatur an der 

Jagellonen-Universität zu Krakau.
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1. Einleitung 3

viel Aufmerksamkeit zuteil werden lassen: es ist 
allerdings nicht ausgeschlossen, daß seine Auffas
sung, die ihrer dramatischen Eigenart keine Rechnung 
zu tragen scheint und sie als bloße Ansätze zu einem 
Drama klassifiziert, späteres Interesse ungünstig 
beeinflußt hat. Das gilt aber nicht für das Werk 
Borcherdts oder Herrmanns /sieh Lit./, die den Belang 
der Abele Speien für die Geschichte des Theaters 
nachdrücklich betont haben? Unlängst hat K.
Langvik-Johannessen, Professor für Niederländisch an 
der Universität zu Oslo die AS als üeberbleibsel 
einer hypothetischen besonderen Kulturerscheinung 
- des höfischen Dramas dargestellt. In der vergleichen
den Literaturwissenschaft sind sie einst von Margaret 
Schlauch mit berücksichtigt worden. Sonst haben 
Guiette, Lemer, Priebsch und Traver diesem Korpus 
Aufsätze gewidmet /sieh Lit./.

In Polen hat sich - bis auf die Besprechung in der 
Geschichte der niederländischen Literatur von Dorota 
und Norbert Morciniec^ /1985:56-62/ - niemand mit 
diesen Stücken befaßt.

Der Umfang der einschlägigen Literatur - rund 2000 
Seiten, größtenteils auf Niederländisch - ist noch 
übersehbar. Eines der Anliegen dieser Arbeit war es, 
eine kritische Bilanz der Ergebnisse und der Problem
stellungen zu ziehen. Dies hat nicht ohne Einfluß auf 
die Arbeitsweise und auf den Charakter des Buches 
bleiben können: der insgesamt nicht hohe Bekanntheits
grad und das Pehlen einer Synthese, die die Bestim
mung des status quaestionis zulassen würde, beschrän
ken die Möglichkeiten einer rein theoretischen Pro-

3« Zum Teil gilt das auch für H. Kindermann, wenn auch 
in seiner "Theatergeschichte Europas" mehr Platz 
den Sotternien als den Abele Speien gewidmet wird.

4. Niederlandisten zu Wroclaw.
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4 1. Einleitung

blemstellung; es erscheint zweckmäßig, der Ma
terialuntersuchung Vorrang zu verleihen,um erst die 
wichtigsten Daten über die Textüberlieferung, Herr 
kunft, Verfasserschaft, über den Sprachgebrauch, 
den Textaufbau und das Kotiveninventar womöglich 
präzise und definitiv festzustellen. Erst danach 
kann und soll die Erörterung theoretischer Aspekte 
kommen wie die Umstände und Hintergründe der Ent
stehung, die dramatische Struktur der Dialoge und 
die Gattungsproblematik /s. Kap. 7/.
Was wir mit dem vorliegenden Werk liefern, ist 

eine Einführung in die Problematik der Dramen aus 
dem Kulthemschen Kodex, zu der Zeit, wo ihre ge
meinsame Ueberlieferung aufhört, als ausreichender 
Beweis ihrer Zusammengehörigkeit betrachtet zu 
werden /H. van Dijk 1985 a/. Die gesammelten Beobach
tungen /sowohl die selber gemachten als auch die 
der Forschung entnommenen/ wurden hauptsächlich 
nach ihrer Differenzierungsleistung befragt und 
die entwickelten Interpretationsprozeduren sind 
der Bestimmung der Distinktivität der Unterschiede 
zwischen den Texten untergeordnet.

Im folgenden werden der Gang der Untersuchung 
und der Inhalt des Buches genauer dargestellt.

Das Korpus mit dem Umfang von rund 5 000 Zeilen 
besteht aus zehn in Reimpaarversen gefaßten 
Stücken weltlichen Inhalts, überliefert in fünf 
Paaren: auf ein längeres Hauptstück folgt ein 
kürzeres Bachstück. In vier Fällen, wofür die in 
den Titeln verwendete niederländische BezeiCimung 
"abel spei" gilt, ist das Hauptstttck ein ernstes 
Drama. Das fünfte, mit seinem Nachstück fragmentarisch 
erhalten, hat einen komischen Charakter. Die fünf 
Nachstücke sind possenhafte K l ü c h t e n ,  die sich 
in den Titeln als "Sottemie" darbieten. In einem 
Fall ist die Verbindung der beiden Glieder des Paares

http://rcin.org.pl



1. Einleitung 5

unzertrennbar: der letzte Vers des Hauptstückes und 
der erste der Klucht bilden ein Reimpaar.

Genauen Inhaltswiedergaben der Stücke ist das 2. 
Kapitel gewidmet. Sie sind nach Sprecher-/Platzwech
sel eingeteilt worden und ermöglichen es, die Hand
lung in ihrem Ablauf zu verfolgen.

Alle Stücke, bis auf eines, das eine Drucküber
lieferung besitzt /Lanseloet/, sind in einer einzigen 
Sammelhandschrift, dem sog. Bulthemschen Kodex, 
gemeinsam überliefert: jener enthalt sonst mehrere 
Texte der mittelniederländischen Literatur. Er ist 
am Anfang des 19. Jahrhunderts aufgetaucht. Vor 150 
Jahren hat H. Hoffmann von Fallersleben, damals 
Professor zu Breslau, die Stücke in der ersten 
kritischen Edition erscheinen lassen. Seither sind 
sie als ein Korpus noch zweimal kritisch und einmal 
diplomatisch herausgegeben worden; einzelne Texte 
sind in mehreren Studien- und Schulausgaben zugäng
lich. Die üeberlieferung der Texte /Handschriften, 
alte Drucke, moderne Editionen/ sowie ihre Auf
führungen werden im Kapitel 3 besprochen.

Im 4. Kapitel werden drei Aspekte der Herkunft 
der Stücke behandelt: die Sprachlandschaft, Datierung 
und Verfasserschaft.

Da die Autoren der aufeinanderfolgenden Hypothesen 
über den Dialekt der AS die Argumente ihrer Vorgänger 
nicht bestritten hatten, bevor sie ihre eigenen 
präsentierten, war es notwendig, alle erhobenen 
Argumente mit dem neuesten Handbuchwissen aus dem 
Bereich der historischen Laut- und Formenlehre des 
Kittelniederlflndischen zu konfrontieren.

Vorschläge zur Datierung bestanden in der Bestimmung 
chronologisch determinierter Indikatoren in der Sprache 
und in bestimmten Elementen des Inhalts, zuzuteilen 
der Kunst-, Kultur-, Literatur-, Theater- und der 
politischen Geschichte.
Die Verfasserschaftsfrage besteht hier nicht in

http://rcin.org.pl



6 1. Einleitung

der Feststellung des Autorennamens, sondern in der 
Bestimmung des Homogenitätsgrades des Korpus und der 
Texte selber. Hier wurden bisher besonders viele 
Hypothesen formuliert, deren Begründung durch Beo
bachtungen bisweilen falsch oder nicht verifizierbar 
war. Deshalb muBten mehrere Messungen durchgeführt 
werden. Sie werden im 5. Kapitel /Der Stil/ mitge
teilt und interpretiert. Fünf Abschnitte behandeln 
die phonologische, morphologische, semantische, 
syntaktische und die Textebene.
Die in den Versklauseln beobachteten lauter- 

scheinungen d.h. Reime verschiedener Typen und 
Genauigkeitsgrade werden inventarisiert /bis auf 
die früher berechneten weiblichen Reime/. Die Proso
die wird anhand von Stichproben analysiert. Da der 
Vers unregelmäßig ist und von keinem Tersifikations- 
system adäquat beschrieben wird, wurde zur Beschrei
bung dessen Prosodie der jedem Vers, besonders dem 
nichtnumerischen, angemessene Begriff des Sprach- 
te m p o s definiert und angewandt; eine einfache 
Formel ermöglichcht es, den Tempo-Koeffizienten, ab
hängig von der Zahl unbetonter Silben und der 
Zeilenlänge, zu berechnen. Die Zahlen werden sta
tistisch getestet: nichtparametrisch /Rangkor
relationen/ sowie parametrisch /Mittelwertanalyse/.

Die morphologische, semantische und teils syn
taktische Ebene werden durch entsprechend grup
pierte rhetorische Figuren charakterisiert. Diese 
Daten sind nicht repräsentativ.

Im Bereich der Syntax, die sehr eingehend von 
G. Stellinga in seiner Dissertation "Abele speien. 
Zinsvormen enjzinsfuncties" /1955/ untersucht 
worden ist, brauchte nicht viel mehr geleistet zu 
werden: eins erschien aber notwendig: der Verfasser 
hatte seine Daten in Prozente umgesetzt n-nd jene 
miteinander verglichen indem er den Signifikanzgrad 
der Unterschiede mit demjbloBen Auge beurteilte; 
erst jetzt, nachdem sie statistisch getestet worden
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1. Einleitung 7

sind, bekommen seine Daten eine geböhrende Interpre
tation, die sie zu stilistischen Fakten macht«
Die Beschreibung der Textebene besteht größtenteils 

aus der Bestimmung der Struktur der dramatischen 
Texte aus diesem Ueberllefervngszweig, d.h. der 
Relationen zwischen verschiedenen Organisationsebenen 
- Prosodie, Syntax, Text - im Gegensatz zur Versi- 
fikation, und deren Einheiten - rhythmische Gruppen 
mit entsprechenden Pausen, Wörter, Syntagmen, Sätze, 
Repliken, Subtexte und Texte gegen Verszeilen und 
Reimpaare. Es ist gelungen, die in der germanisti
schen Poetik bekannten Termini wie Reimpaarsprung, 
Zeilensprung, Reimpaarbrechung, Zeilenstil, Drei
reim als ein System darzustellen, zusammen mit eini
gen neuen Begriffen. Die Frequenzen der Textstruktur
kategorien in den vier ernsten Stöcken und ihre 
Distribution wurden statistsch interpretiert, um 
den Homogenitätsgrad des Korpus und der Texte selber 
zu bestimmen. Zu demselben Zweck dient die Inventari
sierung der Repliken und der Vergleich ihrer Länge.
Es wird versucht, den informationstheoretischen 
Entropie-Begriff auf den Textaufbau /Segmentierung 
in Repliken/ und auf die die Streuung der Repliken
länge um den Mittelwert messenden Abweichungs
wahrscheinlichkeiten zu beziehen /Struktur- und 
Abweichungsentropie/; anhand eines theoretischen 
Modells des dramatischen Textes werden mögliche 
Entwicklungen des Textaufbaus während der TextÜber
lieferung bestimmt: eines dieser Entropiegesetze 
wird unserem Korpus zugeordnet, um der Abhängigkeit 
zwischen den beiden Entropien eine Zeitdimension 
zuschreiben zu können. In dieser Weise konnten die 
Unterschiede im Aufbau mit der Ueberlieferungsinten- 
sität oder mit dem relativen Alter in Zusammenhang 
gebracht werden.

Im 6. Kapitel, wo die Meinungen über die Haupt
motive der Stöcke an die Reihe kommen, wird - wie
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3 1. Einleitung

in den vorigen Kapiteln - eine Arbeitsweise befür
wortet, wo mit repräsentativen /womöglich voll
ständigen und jedenfalls statistsch interpretier
baren/ Datenmengen gearbeitet wird ; nur dann 
können die festgestellten Fakten als vergleichbar 
gelten.

Im Bereich der Motivforschung bietet die volks
kundlich orientierte, aber auch die mittelalter
lichen volkssprachlichen Literaturen berücksichti
gende Motivindexierung, begonnen durch Stith Thompson, 
entsprechende %ttel. Unter deren Verwendung wurde 
für die Dramen aus dem Hulthem3chen Kodex ein 
entsprechendes Motivenverzeichnis, Eigennamen in
begriffen /mit allen Fundorten, salvo errore et 
omissione/, angelegt. Zukünftige Autoren von Korpus
untersuchungen wie die vorliegende werden zur 
Indexierung dieser Art aufgerufen, um in dieser 
Weise zu einem Motivenindex der mittelniederlän
dischen Literatur beizutragen.

Das 7. Kapitel bringt einen Ueberblick über die 
Ergebnisse der MaterialUntersuchung und einen Ent
wurf der Erforschung derjenigen/theoretischen/
Aspekte des Korpus, die im Rahmen der vorliegenden 
Einführung nicht behandelt werden konnten.
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2. I N H A L T  D E R  S T Ü E C K E

2.1 E s m o r e i t

1. Seilen 1-30: Der Prolog kündigt Hofintrigen gegen den 
Helden an.
2. 31-57: Auf Sizilien lebt ein königlicheb Paar. Der alte Kö
nig war lange kinderlos und sein Bruderssohn R o b b e r e e h t  
hoffte schon auf den Thron, als dem König ein echter Erbe ge
boren wurde, sein Sohn Esmoreit. Robberecht beschließt, das 
Kind umzubringen, um König werden zu können und die Königin 
verstossen zu lassen: "Aldus soe sal mi bliven dlant // Machic 
vclbringen dese dinc." /Auf diese Weise wird das Land mir 
bleiben, Palls ich diese Werke vollbringe/.
3. 58-141: ln Damast erzählt der Astrologe Platus seinem 
König, er habe in den Sternen gesehen, daB im Christenreich 
ein hochgeborenes Kind zur Welt gekommen sei, das die Prin
zessin taufen und zur Frau nehmen und ihn selbst töten werde. 
Der König sendet Platus um den Jungen zu stehlen oder zu 
kaufen und ihn zu einem guten Heiden zu erziehen.
4. 142-209: Platus hört, daB Robbrecht das Kind töten will 
und kauft es los für "dusent pont van goude" /Tausend Pfund 
Gold/.
5. 210-225: Robbrecht verbirgt das Gold.
b. 226-256: Der König will das Kind seiner Tochter Damiet
anvertrauen. Platus gibt den Rat, Esmoreit glauben zu lassen, 
er sei ein Findling, weil sich die Prinzessin in einen er
wachsenen Prinzen leicht verlieben würde.
7. 257-291: So wird getan. Damiöt ist entzückt und will den 
Kleinen zu ihrem Bruder erziehen.
8. 292-357: Ler den Verlust seines Sprosses beweinende 
Christenkönig hört von Robberecht, seine Frau habe das 
"selve ter doot brocht", weil sie ja einen jungen Mann liebe.
9. 358-381: Die Königin wird verhaftet.
10.382-405: Die Königin betet zu Gott und Maria, daB die
Wahrheit bekannt werde.
11.406-426 Der J ü n g l i n g  /erwachsener Esmoreit/ fragt 
sich selbst, warum seine Schwester keinen Kann lieht und
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10 Inhalt der Stücke

schildert ihre Güte und Schönheit.
12. 426-591: Damiät klagt zu dem Gott "Apolijn", daß sie sehr 
verliebt lat in den Findling, der meint, er sei ihr Bruder. 
Obwohl sie ihre Liebe aberzeugend zum Ausdruck zu bringen weiß 
/442-459/, ißt Esmoreit, der alles zufällig hörte, mehr betrübt 
als erfreut. Er will keine Nacht mehr hier bleiben und geht auf 
die Suche nach seinen Eltern, selbst wenn Damiet ihn heiraten 
will und er nach dem Tode ihres Vaters zum König von Damst 
werden könne. Er verspricht ihr zurückzukommen, nachdem er die 
Wahrheit kennengelemt hat. Sie läßt ihn das Band, bei dem 
Säugling gefunden, sich um den Kopf wickeln, damit er leichter 
erkannt werde.
13. 592-701 Der Jüngling steht vor dem Kerker, wird von der 
Gefangenen an dem Band erkannt und erfährt von ihr, daß er 
ein Königssohn ist.
14. 702-711: Robbrecht bedauert, Esmoreit verkauft und nicht 
getötet zu haben: "Want comet uut, ic ben verloren"
/Denn kommt es heraus, jfh bin verloren/.
15. 712-729: Der König läßt seine Frau befreien.
16. 730-841: Versöhnung zwischen den Gemahlen. Esmoreit 
erzählt seine Geschichte. Robberecht: wüßte ich, wer das 
getan hatte, ich würde ihn mit meinem Schwert töten.
17. 842-869: Damiit, besorgt um das Los Esmoreits. entschließt 
sich, ihn zu suchen. Platus ist ihr Führer.
18. 870-1006: Esmoreit hört Damiet draußen um Hilfe rufen.
Sie wird an die Eltern vorgestellt, wird als zukünftige 
Königin begrüßt. Flatus erkennt Robberecht und überführt ihn 
der Schuld. "Robbrecht hanct men hier" - lautet die einschlägige 
/sehr berühmte/ Bühnenanweisung nach Z. 995. Esmoreit schließt 
mit einer erbauenden Rede. Auch Platus ergreift noch das Wort, 
um die Zuschauer zu einer Posse /Lippijn/ einzuladen /1007-1018/.

L i p p i l n

1. lippijns Weib läßt ihn Feuer anfachen, das Geschirr 
waschen und den Fußboden fegen, während sie eine dringende 
Botschaft zu erledigen hat.
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/2/ Die Botschaft: ein Liebhaber läßt auf sich warten und 
kommt mit Entschuldigungen. Es folgt ein Abend "met vrouden". 
/3/ Lippijn sieht heimlich diesen Freuden zu:
50 "». »si leet metten bloeten knien // Ende hi esser tusschen 
gecropen"
/,.. sie liegt mit entblößten Knien 
Und er ist dazwischen gekrochen./

Er beklagt sich darüber bei einer Base, die ihn überzeugt, 
daB böse Geister ihn betrogen haben und nicht seine Frau.
/4/ Sie kommen nach Hause, um sich zu überzeugen, daB seine 
Frau am Feuer sitzt. Sie ist auch inzwischen zu Hause und 
öffnet die Tür erst nachdem sie alles erfahren hat, was 
er sich dachte* Obwohl er Besserung verspricht, nimmt sie 
ihn in eine harte Schule: "Hier vechtensi" /184a/
/5/ Im Epilog wird versichert, daB es Menschen gebe, die 
Ähnliches mit eigenen Augen gesehen haben.

2.2. G l o r i a n t

/1/ 1-36 Im Prolog wird man aufgefordert, nicht übermütig 
zu sein wie der Held des Stückes, Herzog von Braunschweig, 
welcher glaubte, es gäbe keine Frau, die seiner würdig wäre. 
/2/ 37-85 Der Onkel des Herzogs, G h e r a e r t u n d  sein Freund, 
G o d e v a e r t  wünschen, daB der junge Herzog heiratet, 
weil sonst das Land bedroht sei. Der König von Averne hat 
eine Tochter.
/3/ 86-187 Der Herzog, G l o r i a n t  antwortet: daer en 
willic niet af hören, ic en weet gheen wijf op eerde geboren, 
daer ic met woude leiden minen tijd /99-101/.
...darüber will ich nichts hören; Ich weiB auf Erden keine 
Frau, Mit welcher ich meine Zeit verbringen möchte.
/^/ 188-246 F l o r e n t i  jn, Tochter des Königs von 
Abelant, die keinen Mann auf Erden ihrer Liebe und Hand 
würdig findet, hörte von Gloriant und meint:
204 "Wi sijn beide ghelijc gehesint // /.../ // Ende hebben 

beide gader ene nature //Nu sal ic hem sinden ene 
figure. // Een beeide gemaect na mijn anschijn; //

210 Eest dat wi twee ghelike sijn // Sijn herte sal hem 
werwandelen datn."
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/Wir aind beide gleich gesinnt. Und haben beide zusammen 
eine Natur, Nun werde ich ihm senden eine Figur, Ein Bild 
gemacht nach meinem Äußeren; Stimmt es, daB wir zwei gleich 
sind, Dann wird sein Herz ihn verwandeln./
Mit dieser Botschaft wird ihr Dienstbote R o g i e r  
beauftragt.
/5/ 247-339 Gloriant ist entzückt: falls sie wirklich so 
schön ist wie ihr 3ildnis, kann sie gleich seine Frau 
werden. Nach 7 Wochen kommt er sie besuchen.
/6/ 340-381 Florentijn kriegt die Bitte Gloriante zu hören, 
sie möge ihre Reinheit für ihn bewahren.
/7/ 382-567 Gloriant erzählt seinem Onkel, er sei verliebt 
in die Tochter des Roten Löwen /rode lioen/ von Abelant. 
Dieser aber ist der größte Feind der Familie, der ünkel habe 
den Vater des Roten Löwen getötet, und Gloriant Vater - 
dessen Onkel und seine zwei Kinder. Gloriant beschließt, 
incógnito dorthin zu gehen und Florentijn zu entführen.
/&/ 568-615 Gloriant allein. Unter Seufzen und Gebeten zu 
Jesus, Maria und "minne" erreicht er auf seinem RcB Vaelentijf 
um zwei Uhr Abelant.
/9/ 616-710 Florentine hat ihn im Garten erblickt und kommt 
ihn begrüBen. Gegenseitige Zuneigung und Liebe erklärt, 
der Beschluß, Abelant zusammen zu verlassen - gefaßt. Nur 
muß Gloriant ein wenig schlafen, weil er "niet langer 
gestaen en can" /kann nicht mehr aufrechtbleiben/. Er darf 
sein Haupt auf ihren SchoB niederlegen,
/10/ 711-167 F l o e r a n t ,  ein Neffe des Roedelioen 
erzählt ihm, was im. SchloBgarten vor sich geht. Der erzürnte 
König ruft, sie werde verbrannt und der Herzog gehängt werden, 
Beide gehen, um die Liebhaber gefangenzunehmen.
/11/ 768-827 Gloriant, dem nachts sein Schwert und sein RoB 
gestohlen worden ist, kann sich nicht verteidigen. Roedelioen 
will das erlittene Unrecht ahnden. Gloriant will sich nicht 
widersetzen, betet aber um die Verschonung von Florentijn, 
die ihre Reinheit nicht verloren habe. Roedelioen weicht 
nicht zurück.
/12/ 828-857 Gloriant betet zu Maria und Gott um die 
Befreiung aus dem Kerker. "VergiB nicht, daß du auch unter
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dem ^iebeszwang /gehandelt hast/" /843/.
/13/ 854-901 Florentijn bittet ihren Vertrauten R o g i e r ,  
Gloriant aus dem Kerker zu entlassen. Danach würden sie 
zusammen Abelant verlassen.
/14/ 902-975 Alle Verschlüsse geöffnet. Gloriant muB jetzt 
die gefangene Florentijn befreien. Rogier bringt ihm sein 
Schwert und Pferd und läßt warten. Er wird inzwischen 
Roedelioen überzeugen, er solle Florentijn direkt umbringen.
/15/ 976-1007 Roedelioen stimmt damit überein und läßt 
Florentijn zu sich rufen um sie zu verurteilen.
/16/ 1008-1025 Florentijn betet zu Christus "Die moet mine 
ziele ghenadich sijn"
/17/ Sie bekennt ihre Schuld. Der H e n k e r  sagt ihr, sie 
würde am Leben bleiben, wenn sie zu "Mamet" /Mahomet/ gebetet 
hütte. Roedelioen fällt das Urteil: Enthauptung.
/18/ 1064-1083 Gloriant befreit Florentijn. Sie gehen nach 
Bruuswije.
/19/ 1084-1139 Sie werden beide von Gheraert begrüBt. Gloriant 
erzählt seine Erlebnisse» Gheraert lobt Florentijn für ihre 
Schönheit und hohe Abstammung und Gloriant für seine 
Standhaftigkeit.

/20/ 1140-1142 Die ^osse wird angekündigt.

D i e  B u s k e n b l a s e r

/1/ 1-96 Ein Mann will jung und schön sein. Von einem Tausend
künstler kauft er das Recht, in eine Wunderbüchse zu blasen: 
niemand werde ihn danach erkennen.
/2/ 97-125 Der Mann, nachdem er wörtlich und figürlich in 
die Büchse geblasen hat - kommt glücklich nach Hause. Sein 
Gesicht ist ganz schwarz. Die Frau: ic en sach noit leliker 
creature /125/.
/3/ 126-204 Da die Frau nicht helfen will, wird der ®aehbar 
G h e e r t gefragt: 151 "hoe salicx quite moghen weerden?" 
/Wie kann ich's wegbekommen?/. Der Mann ist bereit, ihre 
Ziege zu versilbern um davon befreit zu werden. Die Frau 
hört nicht auf mit dem Schelten und schließlich beginnt 
er ihre Sünden aufzuzählen: sie habe einmal den Erlös vom 
Verkauf ihrer Kuh vergeudet für einen "broeder lolaert"
/179/s
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188 "Ic sach den lodder op u legghen, // Ooc hinc sijn 
flesschelijn op den eers." /Ich hahe den Kerl auf dir . 
liegen sehen, Da hing auch sein Pläschchen ao Arsch*/.
"Wir haben nur gespielt" - verteidigt sich die Erau, weil 
aber ihr Mann damit nicht zufrieden ist, droht sie: "Ich 
hau dich in die fresse"! Ende der Posse. Ein Tierzeiliger 
Epilog schließt das Stück /205-209/.

2.3. L a n s e l o e t  T a n  D e n e a e r k e n

/1/ 1-36 Prolog /Ausgangssituation skizziert/.
/2/ 37-53 L a n s e l o e t  spricht von seiner Liebe zu der 
schSnen Sanderijn, indem er unter der Weinrose auf sie wartet. 
/3/ 5 4 -15 9 Der hochgeborene Ritter erklärt seine Liebe, aber 
die junge S a n d e r i  j i, obwohl sie ihn auch liebt, 
weigert, seine irau zu werden, weil sie ihm von Geburt 
nicht gleich sei. Auch will sie nichts hßren von der Einladung 
aufs Schloß zu gehen und vertraut nicht auf seine Bereiche
rungen, er wolle mit ihr unschuldig spielen, ohne "dorperheit. 
/4/ 160-177 ^anseloet bedauert, daß sie ihm nicht gleich 
ist: er würde sie dann heiraten, selbst wenn sie Armer wäre. 
Und da sie "mint ere voer enich gout" /liebt Ehre über Gold, 
166/, leidet sein Herz.
/5/ 178-279 S i n e ' m o e d e r ,  dh. die Mutter von lanseloet, 
verspricht ihm, nachdem sie umsonst.versucht hatte, ihm diese 
Verliebtheit aus dem Kopf zu schlagen, er werde sie bekommen 
wenn er sich verpflichtet, das Mädchen nach dem Beischlaf zu 
verstoßen. Lanseloet findet so etwas Äußerst unritterlich, 
stimmt aber endlich zu; die ihm von der Mutter diktierten 
derben Worte, mit welchen er Sanderijn verstoßen muß, würden 
ja nicht echt gemeint sein: 271 "Want al sprekict metten mont 
H Ic en saels niet meinen in minen gront"
/6/ 280-321 Die Kutter läßt Sanderijn den "lebensgefährlich 
erkrankten" Lanseloet nachts besuchen, was sie auch tut 
Bühnenanweisung/: "Nu heeft si gheweest met hem in die camere. 
/7/ 322-259 Am Morgen bedauert Sanderijn ihre eigene Dummheit 
und das unwürdige Verhalten lanseloets und faßt einen 
schnellen Entschluß: weg von hier.
/8/ 360-365 Ermüdet von der langen Wanderung setzt sich 
Sanderijn "am Quell."
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/9/ 366-395 E e n  r i d d e r  ging auf die Jagd, vier 
Tage lang hat er nichts erlegt und sieht jetzt "sconen 
wilt", das er erjagen will,
/10/ 396-517 Der Ritter: "Ich möchte dich lieber als ein 
Wildschwein* /Z.398/ Sanderijn: "Tue mir keine Dörperheit"
/Z.403/. Wenn sie seine Einladung zum Liebesspiel /Z.442/ 
abweist, kommt er mit einem Heiratsvorschlag; sie ist von 
gutem Hause /Vater ein Schildknappe/. Bevor er sie auf 
seine Burg mitnimmt, muB er jedoch noch etwas üoer sie 
erfahren: sie ist ja keine Magd. Sanderijn erzählt eine 
Allegorie /488-502/: Wenn diesem wunderschönen blühenden 
Baum eine Blume durch einen Balken entwendet worden 
wfire, würdest du deshalb den Baum "haten" /hassen/ und nicht 
kaufen wollen? Nein - antwortet der Ritter - wenn es nur 
eine war und keine mehr danach.
/11/ 518-579 Lanseloet bedauert seine Untat und lÄBt seinen 
Kammerdiener R e i n o u t auf die Suche nach Sanderijn 
gehen: Ich werde sie heiraten, meiner Familie zum Trotz.
/12/ 580-611 D e s r i d d e r s  w a r a n d e  
h u e d e r e /Waldhüter/ beneidet seinen Herrn, der eine so 
ausgezeichnete Prau erjagt hatte und geht selbst ins Gebüsch 
auf Lauer liegen.
/13/ 612-639 Reinout auf der Reise.
/14/ 640-707 Von dem Waldhüter hört er, was hier mit Sanderijn 
passiert ist und läBt sie tan ein Gespräch bitten.
/15/ 708-711 Der Waldhüter bringt Sanderijn.
/16/ 712-817 Sanderijn wird ihren geliebten Mann nicht für 
Danseloet verlassen. Reinout bittet um einen Beweis, daB er 
sie gesprochen hat. Sie erzählt ihm die Allegorie von dem 
Falken, der eine Blume gestohlen hatte und danach zurückkehrte, 
sah aber den schönen blühenden Baum nicht mehr.
/17/ 818-837 Reinout fühlt sich verpflichtet. Lanseloet die 
Wahrheit nicht zu sagen, um Kriegen vorzubeugen,
/18/838-928 Reinout erzählt die Allegorie vom Falken, 
fügt aber hinzu, sie sei gestorben. Bühnenanweisung:
"Laseloet bedacht hier Sandferijn ende blijft hier doot"
/Z.893 a/. In den letzten Worten /Z.894-928/ bedauert 
er nochmals seinen Fehler, gibt die Schuld seiner Mutter, 
und stirbt voller Liebe und Hoffnung auf Wiedersehen im Himmel.
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19. 929-952 Reinout zieht in Epilog die Lehre: Man solle 
"höfisch" sprechen und treu lieben. Die Letzten drei Zeilen 
sind eine Ankündigung der Posse.

D i e  H e x e 1

1. 1-71 Zwei Nachbarinnen, M a c h t e l t  und L u u t - 
g a e r t verdächtigen eine neue Nachbarin, sie wäre des
sen schuldig, daB die Kuh keine Milch mehr gibt, daB die 
Butter sich nicht schlagen läBt usw.
2. 72-111 Sie gehen zu der J u l i a n e .  Sie möge ihnen 
mit ihren Künsten helfen, um zu Gütern zu kommen. Wenn sie 
antwortet, daB eine Diebeshand, worüber neun Messen gelesen 
worden sind, das beste Mittel sei, beginnt Luutgaert, sie 
eine Hexe zu schelten; "Hier vechten si".

2.4 W i n t e r  e n d e  S o m e r

1. Der Sommer und der Winter präsentieren ihre eigenen 
Eigenschaften im Wetteifer darum, wer wichtiger /"int hoghe"
- Z. 98/ ist. I'oiaert /Faulenzer/, M o y a e r t /Herrchen/ 
C l a p p a e r t  /Schwätzer/, B o l l a e r t  /Dicktuer/, 
und C o c k i j n /Vagabund/ mischen sich in das Gaspräch ein 
und ergreifen Partei: des Sommers /Liebesspiel im Freien, 
Fruchtbarkeit der Natur/, oder des Winters /die Kälte lasse 
die Menschen Wärme beieinander suchen, lange Nächte günstig 
für die Idebenden, kürzere Arbeitstage/. Der Winter fordert 
den Sommer zum Zweikampf heraus /Z.301-304/.
2. 408-435 Das beunruhigt Moiaert:
411 "Eest dat di somer tonder blijft // Ende wert oec die 
winter ontlijft // Soe eest tfierendeel vanden jare verloren" 
/Sollte der Sommer zugrunde gehen Oder auch wäre der Winter 
getötet worden Dann ginge ein Viertel des Jahres verloren./.
3. 436-515 Deshalb wird Venus, die Königin der Hiebe, gebeten

1. Der Kurztitel ist von Hoffmann von Fallersleben. Nach 
Müller 1927:292. Fulfei« 1 ist "Hexe" ein deutsches Wort; das 
ndl. "heks" ist erst im 16. Jh. bezeugt. Müller schlägt das 
im Knl. übliche "haghetisse" vor.
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um einzuschreiten.
4. 516-529 Die Streitenden befinden sich schon am 

Kampfplatz.
5. 530-625 Venus erscheint und entscheidet den Streit 

friedlich: ihr beide seid unentbehrlich "want god 
hevet alsoe gheset", /Z.575/ "Deen en mach sonder 
dander niet wesen" /Z,581/, der Eine kann ohne den 
Zweiten nicht bestehen.

R u b b e n

1. 1-24 Drei Monate nach der Hochzeit wird dem 
R u b b e n ein Sohn geboren, alle Gliedchen 
wohlgestaltet, Hägelchen, Zehelein und alles"
/Z. 14-15/.
19 "Si moets emmer hebben begonnen// Langhe te 
voren eer icse nam." /Sie muB Ja damit begonnen 
haben Lange bevor ich sie nahm/.

2. 25-245 Er beklagt sich darüber bei seiner 
Schwiegermutter /D w i j f/, die ihn eines Bes
seren belehrt; es seien Ja drei Monate vor der 
Geburt und drei Monte dazwischen, was zusammen 
neun ausmache /65-6?/. Da Rubben sich nicht besiegt 
bekennen will, wird der Schwiegervater /Gosen/ 
gerufen, der bestätigt, daB seine Frau sich beim 
ersten Beischlaf auch sehr erfahren zeigte, wie
die Braut Rubbens /"alsob ich mit ihr sieben 
Jahre lang Umgang gehabt hätte" - Z. 120/. Aber 
erst die Erklärung der Kutter, er habe nur die 
Tage gezählt, die Abende und Mächte aber nicht, 
v/ährend Ja die Frau ein Kind am Tag und des Nachts 
trägt, überzeugt ihn.

2.5 D r i e  D a g h e  H e r e

1. 1-11 Im Prolog des M e s e a g i e r ,  der nur 
die Herren unter dem Publikum anspricht, wird
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ein Spiel als Veranschaulichung des Sprich
worts "met ghenen dinghen en machmen een quaet 
wijf ghedwingen" angekündigt.

2. 12-51 G h e b u u r /“achbar/ fällt dem Ansager 
in die Hede und treibt Spott mit dem Publikum.
Er wird /deshalb?/ unterbrochen, 42-45^ und mit 
Prügel bedroht durch ein V i j f /Weib, seine 
Prau?/.

3. 52-141 Per Nachbar bekommt Ton J a n  eine Klage 
über dessen schrecklich bSses Weib zu hSren, daB 
ihn mißhandelt und mißbraucht /auch sexuell/.
Er möchte für jeden Preis drei Tage lang der 
Herr im Bause sein. Ein Rat folgt.

4. 142-197 Angespomt von dem Nachbarn, verspricht 
Jan seiner Frau B e t t  «einen englischen Pelz, 
wenn sie seinen Wunsch erfüllt. Sie stimmt zu.

5. 198-223 Einmal Herr geworden, verspottet er auf 
dem Weg in den Krug sämtliche männliche Bevöl
kerung der Straße als Feiglinge und Sklaven 
/ihrer Weiber/, die ihr Spinnwerk und ähnliches 
nicht dürfen unterbrechen, um ihn zu begleiten.
/Ein ünterwe gsmonolog?/

6. 224-258 Der Nachbar mit seiner Frau werden zu 
einem Festmahl eingeladen um Jans Herrschaft zu 
feiern.

7. 259-279 Der aachbar geht nach Hause, um seine 
Frau L i j s b e t z u  holen.

8. 280-293 Jan berichtet bette von der Einladung.
9. 294-363 Während der festlichen Mahlzeit wird 

Bette mehrmals gezwungen, ihrem Hann zu gehor
samen.

10. 364-393 Die flachbarin Lijsbet überzeugt Bette
/in einem Apart?/ daB ihre erkaufte Unterwürfigkeit 
ein schlechtes Vorbild für andere Männer in der 
Straße sein kann* Bette beteuert ihre Tat.

11* 394-/405, der Text bricht ab, die Fortsetzung 
befand sich auf verlorengegangenen Blättern des 
Kodex/. Während Bette hin und her läuft, um die 
Gäste zu bedienen, denkt Jan neue Aufgaben aus.
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2. Inhalt der Stücke 19

Sein aachbar verrät erste Anzeichen der Ansteckung: 
"Ich werde dich, Lise, auch mal lehren, so hin 
und her zu laufen, während ich esse".
Ton der abgesprochenen dreitägigen Herrschaft 

des Hannes haben wir also nur etwas von dem ersten 
lag sehen-können.

T r u w a n t e n

1. /Die Zeilen 1-103 fehlen aus denselben Gründen 
wie der SchluB des vorigen Stückes/ 104-125 Eine 
Frau / D i e  V r o u w e /  beschimpft ihre 
Dienstmagd /De m a e r t e/, weil jene ihre 
Arbeit nicht schnell genug verrichtet. Beleidigtes 
Mädchen fordert ihren Lohn und geht weg.

2. 126-135 Ein ünterwegsmonolog: bei der ersten 
Zeile wird Abschied von der Bäuerin genommen, bei 
136 wird der B r u e d e r, ihr Freund-Landstreicher 
angesprochen /wahrscheinlich enthielt der 
verlorengegangene Anfang eine Unterhaltung 
zwischen den beiden/.

3. 136-184 Das zu "zuster Lute" gewordene Mädchen 
zieht einen Reisemantel an und beide begeben 
sich auf die Wanderschaft in Erwartung eines 
lustigen Lebens.

4. 185-196 D i e  D u v e l  endigt das Stück mit 
einem belehrenden Monolog: "Sie werden alle in 
meinen Kessel hineinspringen".
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3. DIE TEXTGESCHICHTE

1. Die Handschrift. - 2. Inkunabeln 
und alte Drucke. - 3* Editionen nach 
1800. - 4. Uebersetzungen. - 5. Auf
führungen.

3.1 D i e  H a n d s c h r i f t

1. Beschreibung des Kodex. - 2. Zu
sammensetzung. - 3« Entstehungszeit.
4. Entstehungsort. - 5. Titel der 
Stücke.

Alle Tier zu untersuchenden Stücke sind nur in einer 
handschriftlichen Quelle gemeinsam überliefert, die als 
die Hulthemsche Handschrift1 bekannt ist. Sie befindet 
sich seit 18372in der Königlichen Bibliothek zu Brüssel, 
Nr. 15589 bis 15623^, nachdem sie 1836 zusammen mit der 
ganzen Sammlung des Genter Richters und Bibliophilen

1. Der Harne stammt Ton C.P, Serrure 1860:139« Notermans 
1955:6 /E17,s.unten/ distanzierte Bich als erster Ton 
der "nichtniederländischen Ad Jektivbildung" H u i t -  
h e m s /bis 1947 Hulthemsch/. Es ist eigentlich doch 
ein niederländisches Wortbildungsmittel, bloB bildet 
man damit Adjektive von Ortsnamen, nicht von Personen
namen /das letztere ist ein Germanismus, das erstere 
übrigens ein allgemeinsprachlich gewordener 
Flandrizismus, vgl. Schönfeld — Van loey^1964:210/.

2. Katalog der Handschriften der Königlichen Bibliothek 
zu Brüssel.

3. Beschrieben durch Aug. Voisin, den Bibliothekar der 
Universität Gent im Auftrag des Erben des Besitzers in: 
Bibliotheca Hulthemiana ou Catalogue méthodique de la 
riche et précieuse collection de livres et de manuscrits 
délaissés par M.Ch« Van Hulthem, Gand, J. Poelman 1836-7.
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3. Die Tertgeschichte 21

Charles van Huite* /1764-1832/* eingekauft worden war.
Bis'1811 machte sie einen feil der Bibliothek von ln» 
toine Josephe Nuewene zu Brüssel aus /Deschamps 1986/, 
keinen wichtigsten möchte man meinen, da er für fünf<5und einen halben Frank verkauft wurde: "Ms. très-ancien 
en vers Flamands in-folio"6 heiBt dieser größte Kodex 
der niederliäischen Literatur im fcatalog dieser Sammlung^.

Dnsere Hs. steht im VI. Band, Manuscrits, S.15 Nr 192 
/nach O.P. Serrure 1860:139 FuBn. 1 und J, Deschamps 
1986/. Von ihm u. seiner Sammlung handelt Notice sur 
la Bibliothèque de M. Ch. van Hulthem in: Messager des 
arts de la Belgique V. 1837, s. 54-66 /nach Leendertz 
1907, S.I FuBn. 2/.

4. Vgl. Jjan] Dfeschamps], Notiz Nr,112, S.227-279 in:
Karel van Hulthem 1764-1832. Katalog der Ausstellung 
zum 200. Jahrestag seiner Geburt, eine Ausgabe der 
Königlichen Bibliothek zu Brüssel mit e. Einleitung 
und Bibliographie von Jan Balis und Paul Becquart 
/nach Roemans - V. Assche ^1977 S. 16, B44/.

5. Manchmal nennt man dabei den von der belgischen Regierung 
1836 bezahlten Ankaufpreis 279.400, — Frank, wodurch
der Eindruck entsteht, die Sammlung würe seit 1811 sehr 
in ihrem Wert gestiegen. Wenn man aber bedenkt, daB es 
rund 64 000 Bücher und Hss. waren /Olivier E15:5/, 
bekommt man als den Durchschnittspreis eines Bandes 
der Sammlung 4,4 Frank!

6. Ob das Bich auf unsere Hs. Bezieht, ist aber nicht 
sicher festzustellen.

7. Notice succinte d'une Collection unique de Manuscrits 
inédits, rares et précieux, concernant 1»Histoire 
Belgique suivie d'une Description bibliographique de 
livres imprimés /.../. Rédigée par un AMATEUR, Bruxelles, 
Imperimerie de J.J. Jorez, 1811. I, II* Zitat aus II,
S, 31 Nr. 440 nach Roemans - Van Assche ^1977 S. 16 F. 46.
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22 3. Die Textgeschichte

Früher gehörte der Kodex dem Herrn von Termeeren, Kantekrooi, 
Mortsel und Luthagen - Philip Joseph Hubert HELMAN 
/1715-1783/ - Deschamps 19868.

3.1.1. B e s c h r e i b u n g  d e s  K o d e x
QEs ist ein um 1562 in Leder gebundenes Buch mit zwei 

beschädigten Verschlüssen und einem späteren neuen 
Rücken. AuBer einigen leeren Karten am Anfang, zu Ende 
und mitten im Buch, umfaßt es 241 beiderseitig beschrie
bene Papierblätter gleichen Ausmasses 263x200mm10, was 
ein großes in-quarto und kein in-folio ist /Serrure 
1860:140/. Die 482 erhaltengebliebenen Seiten sind mit 
derselben aand in -zwei Spalten von 45 bis 47 Zeilen in11 1 9deutlichen Buchstaben geschrieben /littera cursiva

Nach neuesten Untersuchungen von J. Deschamps war 
der Besitzer, der Antoine Josephe Nuewens hieB, kein 
Notar, das war sein Vater, sondern ein Kaufmann. Der 
Amateur war J. B. Brasseur, er arbeitete im Auftrag 
des Sohnes des Besitzers, der schwer krank war und 
wegen Schulden in Konkurs ging.

8. Wahrscheinlich erwähnt als "Een Manuscript inhoudende 
verscheyden sottelyke Speien en Klugten, seer Bchoon 
ende aerdigh gemaeckt" in: Catalogue d'une très-belle 
collection de livres en tous genres et facultés, 
délaissés par feu Messire Ph, J. Helman /.../ Bruxelles, 
A. Collaer 1784: Belles Lettres In folio p. 154 nr 
1593 /Deschamps 1986 FuHi. 11/,

9. Diese Datierung des Einbandes nach W. de Vreese, veröf
fentlicht von Leendertz 1907:11; Tack 1913:91 datiert 
um 1575.

10. Das von Deschamps 1972:131 angegebene Ausmaß 274x205 
können wir nicht bestätigen, dasjenige von Leendertz 
/1907 :V/ schon.

11. Doch sind u und n, e und o, c, t, b und v nicht immer
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3. Die Textgeschichte 23

formata; Deschamps 1972:131/. Es gibt keine Miniaturen, 
nur sind die Nummern der Textstücke, ihre Titel und 
Anfangsbuchstaben, Strophenanfänge bei Gedichten und Vers
anfftnge bei durchlaufend aufgezeichchneten Psalmen sowie 

die Zahlen und Anmerkungen wie "Amen" und die Stichometrien 
rot geschrieben. Vor den Namen der dramatis personae, deren 
Iniziale auch rot durchgestrichen sind und vor jedem 
Replikenanfang stehen rote Aufmerksamkeitszeichen. Alle 
Zeilenanfänge, die eine aparte Spalte bilden, sind rot 
durchgestrichen. Hier gilt dieselbe Beobachtung wie für 
die Comburger Handschrift der Reimchronik von PIändern 
/Kausler 1840 I:xxxii FuBn./: "In einigen Theilen der 
Handschrift /•••/ hat sich der Miniator dieses Einzeichnen 
des rothen Striches bequem gemacht, indem er einfach eine 
fortlaufende senkrechte rothe Linie durch alle Anfangs
buchstaben herunterzog".

Diese Aufmerksamkeitszeichen lassen sich als Semipara
graphzeichen identifizieren, wie sie von Kuiper 1980:67ff. 
bezeichnet worden sind /definiert als subdistinctio zu dem 
Paragraphzeichen/. Der Form nach /Abbildung aus "Ferguut" 
auf S.69/ scheinen diese T-ähnlichen Zeichen doch viel 
von einer Pi-Majuskel weg zu haben /TT /» wobei das rechte 
Beinchen als roter Strich durch die Anfangsbuchstaben 
herunterläuft. Diese 1T -Ähnlichkeit sieht man am besten 
dort, wo an dem Gegenblatt ein roter Abdruck entstand, 
weil der .Miniator fortfuhr, ohne die Tinte abtrocknen zu 
lassen. Die T-Ahnlichkeit interpretiert Kuiper alß 
Verwandtschaft mit der Gamma-Majuskel T.

3.1.2. Z u s a m m e n s e t z u n g

Der Kodex enthielt hBchstwahrscheinlich 214 fortlaufend 
numerierte Textstücke, wovon 210 /25 in Prosa und 185 in 
Gedichtform/ erhalten sind, was insgesamt 37 386 Zeilen

voneinander zu unterscheiden /Leendertz 1907:VIII/.
12. Meistens 46 und 47 Zeilen, was auch zu der FormatbeBtim- 

mung "in-quarto" berechtigt /Obbema 1976:107-8/
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ausmacht /Serrure 1860: 141, 164/•
Eine erste Cebersicht hat Mone 1838 gegeben, wenn auch 
zerstreut über die ganze Landschaft der niederländischen 
"Volksliteratur" älterer Zeit. Die vollständige Zusam
mensetzung hat C.P. Serrure 1860 veröffentlicht, der 
auch viel davon herausgegeben hat. Seit Leendertz 1907 
die letzten Texte hat erscheinen lassen, ist der ganze 
Inhalt des Kodex im Druck zugänglich. Wie es schon bei 
Serrure 1835:10 hieB, ist der Hulthemsche Kodex eine 
wahre Anthologie der ¡nittelniederländischen Dichtung mit 
zahlreichen Beispielen aller Gattungen: sowohl der Epik 
/einige klaasiche Heldensagen um Troja, Heiligenleben, 
weltliche Kroniken, geistliche und weltliche Erzählungen 
und Lehrgedichte - häufig nach den Fabliaux und den 
Gesta Romanorum bearbeitet/, als auch der Lyrik /geist
liche und weltliche I»ieder für verschiedene Gelegenheiten 
mit Balladen, Liebesliedern1^/» sowie des Dramas /mit Dia
logen, den Abele Speien und Tafelspielen/. Die Hälfte der 
dramatischen Texte in der Ausgabe vcn Leendertz ist der 
Bulthemschen Handschrift entnommen.
Die Zusammensetzung der Sammlung ist zu heterogen, um die 
Bezeichnung "Anthologie" zu rechtfertigen. Historisch 
wäre sie mit Sammlungen wie das "Hausbuch" Michael de 
Leonel^ zu vergleichen, gattungsmäßig scheint es vielmehr 
eine s i l v a  r e r u m  zu sein; in der polnischen 
Forschung pflegt man so Sammlungen von Werken verschiede
ner Verfasser und verschiedenen Inhalts zu nennen, wie 
sie in der altpolnischen Literatur häufig begegnen1-5.
Der wegen seiner Pluralform ein wenig umständliche und

13. Diese letzteren wurden neulich untersucht in Glier 
1971:266-288.

14. beschrieben von Gisela Komrumpf in: Dies. u. P.G. Völker 
- Die deutschen mittelalterlichen Handschriften der 
Universitätsbibliothek München. Wiesbaden 1968:66-107 
/aus: ü. Peters 1983:143 F.18, dort wird auf S. 143-162 
da|r£Hausbuch" als "lokale Sammlung" ausführlich disku-

15» Vgl. s. Skwarczyńska, Kariera literacka form rodzajowych 
"silva", in: Europejskie związki literatury polskiej,
1969. http://rcin.org.pl
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deshalb hier nicht gebrauchte deutsche Terminus — Silvae 
/Wälder/ wurde z.B. noch von Opitz für Sammlungen von 
geistlichen und weltlichen Gedichten empfohlen. /Y. Wilpert 
708/.

Zu welchem Zweck ist dieser "Wald" angelegt worden, 
bleibt undeutlich. Die Älteste Literaturgeschichte /P.A. 
Snellaert, O.A. Serrure u.a.m./ verbreitete die Spielbuch- 
theorie: der Kodex wäre ein Repertorium einer reisenden 
Schauspielergesellschaft; dagegen hat Kalff das Argument 
gebracht, daB die Sammluhg, wo die dramatischen Texte 
nicht einer nach dem anderen, sondern zerstreut auftreten, 
kein Repertoirebuch einer Gesellschaft sein konnte /dazu 
Mandos 367/.

Tack 1913 hat eine neue Lösung vorgeschlagen: der Kodex 
habe eher einem v o o r l e s e r e  gehört und gedient 
/jemand, die lesen konnte und entgeltlich vor einem 
Publikum aus Büchern las/. Nach Te Winkel/1922 11:147 ff./ 
war das ein s p r o o k s p r e k e r ,  oder Berufsdekla
mator /Jongleur/ und wir wissen aus der Geschichte des 
Literaturbetriebs im Mittelalter, daB es solche Repeiv 
toireHandschriften gegeben hattev die "gewissermaBen von 
einem Jongleur an den anderen vererbt wurden, oder die 
einer von dem anderen abschrieb" /Sprandel 1982:122/.
Die beiden letzten Auffassungen können jedoch die Anwesen
heit von sorgfältig abgeschriebenen Dramen, die ohne 
Zweifel in diesem Wortlaut eingeübt und aufgefährt werden 
konnten /die Btümenanweisungen!/, nicht erklären. H.
Pleij /1977:37/ wundert sich mehr daräber, daB die Texte 
der a£ sich in solch einer Sammlung finden, die nicht 
bei einer Aufführung benutzt werden konnte, als Aber ihr 
plötzliches Aufkommen als Dramen. Er geht aber weiter als 
Kalff - der ja auch die Ungeschicktheit des voluminösen 
Kodex für eine Schauspielergesellschaft bemerkt hatte - 
indem er diesen Zweifel mit einer Erkenntnis aus dem 
mittelalterlichen Literaturbetrieb unterstützt, das 
systematische Festlegen von vollständigen Dramentexten 
beginne erst dann, wenn eine ständige Institution komme, 
die das Auf führen von Dramen auf sich nehme, wie die 
Rederijkers im 15. 3h. Der Kodex wird nach dieser Auffasung 
zu einem Musterbuch, aus dem einzelene Texte auf Bestei-
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lung nachgeliefert werden konnten« Dabei habe man das Ge
dicht "Sen Beghinsel van allen speien” als einen univer
sellen Prolog, bei jedem zu verkaufenden Text gebrauchen 
können1 Ob man dieses sehr aufschlußreiche Gedicht mit 
den AS verbinden darf, die ja alle ihre eigenen Prologe
besitzen und andererseits mit keinem Wort in dem "Beghinsel” 17angekündigt werden , während dort sonst alles Mögliche 
erwähnt wird, ist zu bezweifeln« Bin starkes Argument fär 
die Musterbuchthese bleibt aber die sehr konsequente

16. Bleij 1980/81:332 P.3. Verdeyen 1927:527 P.3.
Hoffmann hat seine Ausgabe der AS mit dem Beghinsel 
anfangen lassen /1838.VI:1-2/, und lieB keinen Zwei
fel darüber bestehen, daB es von dem Dichter als die 
"Einleitung zu seinen a.»« ende sottemien" /VI: 169/ 
gemeint war. Es steht aber als Br.207 im Kodex nach 
Esmoreit, Gloriant u. lanseloet /Hr. 169, 205, 206/, 
und vor /nicht unmittelbar/ Drie daghe here, Truwanten
u. Vinter ende Somer /Hr. 209, 210 u. 211/.

17. Verdeyen /1927:527 P.3/ will im Wort »tafelspei'
/Begh. 40/ ein Schauspiel sehen, aber der Kontext 
läBt nur die Bedeutung "Brettspiel" zu, wie Hoffmann 
behauptete /VI:170/ und Deendertz bestätigte 
/"verkeerbord", S. 674; vgl. Mnl. Wb. VIII:33/.
Weiter vermutet Verdeyen in den Z. 49-51: 'Men
vint exempel herde vele Al eest datse sötte 
speien Daer subtijlhelt leghet ane' einen Hinweis 
auf Sottemien. Das ist nicht unmöglich, weil die 
letzte Zeile des Gedichts:

Hu hoert ende pijnt u te verstaue 
eine Vortragssituation ankündigt. Würden die 
'speie van partueren* aus Z. 46, die Hoffmann 
falsch /Ibl. Wb. VI: 167/ als Heiraten und Mnl. Wb. 
als "wetteifern, wie der stärkste ist"/VI:167/, 
doch 'tooneelspelen* bedeuten, wie Denderts /1907:605/ 
vorgeschlagen hat?
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Stichometrie: die Umfangsangaben in Zeilen unter jeden 
Textstück, die man mit Recht kleine Rechnungen1® 
nennt /2T5:11/. Schon in der Antike hat man den Umfang 
einer Handschrift in Berechnungszeilen /normallislerte 
Hexameterzeile von 36 Buchstaben/ fixiert, und zwar 
"für bibliographische Zwecke, als Schutz gegen Inter
polationen und als Grundlage der Berechnung des Schreiber
lohnes" /V. Wilpert 737/. Wegen der Stichometrie bei Esm.. 
die nach der Z. 1006 und nicht 1018 steht1 wird der 
Epilog des Stückes dann wirklich für eine Extrapolation 
anzusehen sein, oder vielleicht doch Interpolation, gesehen 
die Zusammengehörigkeit der ernsten Stücke mit ihren 
Bachspielen /Leendertz 1907:CX/.
Diese Annahme scheint aber ein neues Dicht auf dienFrage der Überlieferung zu werfen: man kann vermuten, 

daß die Stücke der HH sonst keine Interpolationen haben, 
die wfthrend deren Verfertigung vorgenommen worden wtren, 
nur frühere.
- Zion Schluß gesagt, daß dieser kurze Abschnitt notwen
dige einschlägige Einzeluntersuchungen des Kodex als

20Handschriften- und als Textsammlung sowie der Zusam-

18.Ein Skribent kommentierte am 23* Hai 1444 die mit 
einem Preis von ’drie nuwe stuvers* pro Zeile ver
sehene Stichometrie unter der Handschrift von Jan 
van Boendales “Brabantsehe Yeesten" folgendermaßen:
"Pro tali precio numquam plus scribere volo" /aus: 
T r u w a n t e n  1978:11/,

19. Auch die in Evangelienhandschriften häufigen 
Stichometrie-Angaben wurden beim Kopieren mitabgeschrie— 
ben /Bischoff 1979:227 P.8/.

20. Global für die mittelniederländischen Kodizes 
erforderlich: Obbema 1976:102
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21menh&nge zwischen beiden , geschweige denn eine systema^ 
tische Nmographie keinesfalls ersetzt:eine Literatur
geschichte des Hulthemschen Kodex ist noch zu schreiben.

3.1.3« E n t s t e h u n g  a z e i t

Aufgrund seiner Untersuchung der zehn verschiedenen Was
serzeichen, die im Papier der Handschrift entdeckt worden 
waren, stellte Tack 1913 fest, daB die Hs. zwischen 1399 
und 1410 entstanden sein muB. Das erste Datum wird auch 
durch einen der Texte bestätigt, einen Prosabericht über 
zwei Wunder, die in der St. Jan-Kirche zu Molenbeke bei 
Brüssel am 28. Sept. 1399 und "einen-Sag darauf" geschehen 
sein sollten. Die Datierung Täcks ist heute allgemein 
anerkannt. Entstehungzeiten der einzelnen Texte sind sehr 
unterschiedlich, die meisten stammen wohl aus dem 14. Jh., 
die übrigen größtenteils aus dem 13., manche vielleicht 
aus dem 12. Jh. /Serrure 1860:142/.

3.1.4. D e r  E n t  s t e h u n g s o r t

öach Tack /1913/ist die HH höchstwahrscheinlich in Brüssel 
entstanden: dafür würde die Aufnahme der oben erwähnten 
Wunderberichte sprechen, auch von zwei früher datierten 
Gelegenheitswerken /Totenklagen/ des burgundichen Hofdich
ters Jan Knibbe /die Nr. 130 und 139 in der HH/.

3.1.5. T i t e l  d e r  S t ü c k e 22

Die Texte der Stücke sind gegen das Ende des Kodex zu 
finden. Unten folgen genaue Titel und Ortsangaben. Am Aw-fawg

21. H. van Dijk. Utrecht 22.Jan. 1986

22. Nach der Handschrift.
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stehen die Nummern der Texte im Kodex:
1 69. Een abel spei van esmoreit Mtconincx sone van cecielien 

ende ene B sotternie daer na volghende 
Blatt 170 v0 Sp. 2 bis Bl. 178 r° Sp. 2, 1018 Zeilen.

170 . Hier beghint die sotternie
Bl. 178 r° Sp. 2 - 180 r° Sp. 1, 199 Zeilen.

205. Een abel spei ende een edel dinc II vanden hertoghe van 
bruuYswilc llhoe hi wert mlnnende des roede Hlloens dochter 
van abelant IIEnde ene sotternie na volgende
Bl. 213 r°, Sp. 1 - 221 r° Sp. 2, 1142 Zeilen.
Hier beghint die sotternie
Bl. 221 r° Sp. 2 - 223 r° Sp. 2, 208 Zeilen.

206. Een abel spei van lanseloet van lldenemerken. hoe hi wert 
minnende IIene ioncfrou. die met sljnder moerder Udiende. 
Ende ehe sotternie na llvolghende.
Bl. 223 v° Sp. 1 - 230 r° Sp.’1, 952 Zeilen.
Hier beghint de sotternie
Bl. 230 r° Sp. 1 - 230 v° Sp. 2, 111 Zeilen.

209 Een sötte boerde ende ene llgoede sotternie
Bl. 231 v° Sp. 2 - 234 v° Sp. 2 - nicht vollständig, nur 
die ersten 405 Zeilen.

[210. De ^ruwanten]
Ohne Anfang, von den 196 des Ganzen nur 93 Zeilen erhalten, 
Bl. 235 r° Sp. 1 - v° Sp. 1.

211. Een abel spei vanden winter HEnde vanden somer. Ende ene II 
Sotternie na volghende
Bl. 235 v° Sp. 1 - 239 v° Sp'. 2, 625 Zeilen.
Hier beghint die sotternie
Bl. 239 v° Sp. 2 - 241 v° Sp. 2, 245 Zeilen.

Dreimal wurde das Haupt- und das Nachstück unter eine Nummer 
gebracht. Einmal steht der Titel in den letzten Zeilen einer 
Seite und der Text fängt auf der nächsten an /Blatt 223 r° 
enthält den Titel von Lanseloet. die Verso-Seite die ersten 
Zeilen/. Zusammen mit der Nachbarschaft der Stöcke im Kodex 
kann das för eine Auffassung sprechen, daB die Schauspiele 
von einer früheren Sammelhandschrift und nicht von einzelnen 
Exemplaren abgeschrieben worden waren. In solch einem Pall 
wäre das Gedicht "Een beghinsel van allen speien", das als
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Nr. 207 in der HH steht, vielleicht wirklich von dem Verfasser 
als die "Einleitung zu seinen abele speien ende sotternieen" 
geschrieben, wie schon Hoffmann von Fallersleben 1838 /VI:169/ 
meinte, oder als ein passe-partout-Prolog aufgenommen, der mit 
jedem der Stöcke habe abgeschrieben werden können, wie man es 
im Zusammenhang mit der Interpretation der HH als eines Muster
buches zum Bestellen von Abschriften heute hört. Weitere Mei
nungen öber die HH als Vermittlerin der dort befindlichen 
Schauspiele wurden im Abschnitt 3.1.2 Zusammensetzung behandelt, 
s.o. Vgl. auch dazu den Befund von L. van Kämmen in ihrer 
Edition der 4 Stöcke 1969, s.u., A.3.1.

233.2. I n k u n a b e l n  u n d  a l t e  D r u c k e

Nur von Lanseloet gibt es nachweisbare alte Drucküberlie- 
ferung: zwei Wiegendrucke, zwei Postinkunabeln, wenigstens 
drei Drucke des 17. und zwei des 18 Jh.

3.2.1 I n k u n a b e l n
1. 0
HIER EEGHINT SEER GHENOECHLIKE/fcNDE AMOROESE HISTORIE 
VANDEN EEDELEN//UNSE10ET ENDE DIE SCCNE SANDRIJN. Dit boec 
is voleynt bi mi Govert van Ghemen ter Goude^ in Hollant.
In-4°, 20 nicht numerierte Blätter je 29 Zeilen. Ohne Jahr 
/nach Campbell +1486/. Der Einband ist vom Beginn des 19.Jh.
Das einzige bekannte Exemplar, das als Vorlage der Hoffmann- 
schen Neuausgabe 1837 gedient hat und 1902 als Faksimile 
herausgegeben worden war, befand sich bis 1944 in der "Bi
bliothek der Hansestadt Löbeck" unter der Signatur Phil. gern.
8° 3105. Gegen das Ende des Krieges wurde es in Sicherheit 
gebracht und nach der Kapitulation Deutschlands von der 
sowjetischen Beöatzungsmacht wahrscheinlich in eine andere 
Bibliothek verlegt. Seitdem ist es unauffindbar. Es wird

23. Nach Roemans - Van Assche 1975:53-55. Campbell Nr. 974
S. 270-1 spricht bei G von zwei Exemplaren: Hamburg und Lü
beck.
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in wichtigen Bibliographien der alten Drucke erwähnt?'*
2. G/DH HISTORIE VAN DEN EDELEN LANSELOET ENDE DIE SCONE 

SANDRIJN. Ein Blatt 4° von einer anderen Auflage?"* datiert 
auf 1488-1492?** Es befindet sich in der Koninklijke Biblio- 
theek zu Den Haag unter der Nr.151 D11. Enthält einen Holz-, 
schnitzt /Recto-Seite/ und 27 Zeilen Text /366-393/.

24. Roemans - Van Assche 1975:53-54, FuBn.90:
Verzeichnis der vor 1500 gedruckten auf der Öffentlichen 
Bibliothek zu Lfibeck befindlichen Schriften, zuerst 
gesammlet und herausgegeben von Johann Georg Gesner. .1etz 
aufs Neue mit den Orginalei&ejB§*ti einigen Veränderungen. 
Zusätzen, und einer Vorrede zum Druck befflrdert von 
Ludewig Suhl. Lübeck, Christian Gottfried Donatius. 1782. 
Annalium typographicorum V. 01. Michaelis Malttalre 
Supplementum. Adomavit Michael Denis, Viennae, Typis 
Josephi nobilis de Kurzbeck, M.DCC.LXXXIX.
G.W. Panzer, Annales Typographicl ab artls inventae origine 
ad annum MD post Maittalrii Denisii aliorumque doctissmorum 
virorum curas in ordinem redacti emendati et auctl. Vo
lumen primum. Norimbergae. Impensis Joannis Eberhardi 
Zeh. Bibliopolae, MDCCXCIII.
P.J. Mone, 1838.
M.P.A.G. Campbell, Annales de la Typographie néerlandaise 
au XVe Siècle. La Haye, Martinus Nijhoff, 1874, Nr. 974,
S. 270f.
Supplement to Hain’s Repertorium Blbliographicum... by W.A. 
Copinger, London, Henry Southern and Co, 1898.
J.G.Th. GraesBe. Trésor de Livres rares et précieux ou 
Nouveau Dictionnaire bibliographique.... Tome IV, K-N, 
Berlin, Josef Altmann 1922.
Emile H. Van Heurck, [1931]
Wytze and Lotte Hellinga, The fifteenth Century prlntlng 
types in the Low Countries. Amsterdam, Menno Hertzberger 
and Co., 1966.

25. M.E. Kronenberg: Campbell*s Annales de la Typographie 
néerlandaise au XVe Siècle. Contributions to a New Edition. 
The Hague 1956:38 nr 974a: Gouda oder Leiden, Govert van 
Gheraen.

26. W. and L. Hellinga, op. cit. /s.PuBnote 24/, II, S.485.
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273.2.2 P o s t i n k u n a b e l n

3. A/Br
SANDRIJN ENDE... LANTSLOOT EEN SCHONE ENDE GHENOECHLIKE H...
OM LESEN. Gheprent Thantwerpen op die coren merct by mi Adriaen 
van Berghen int iaer ons heeren M.CCCCC. ende acht.
Ein schwer beschädigtes Exemplar der Königlichen Bibliotheek 
zu Brüssel /A 1521/. Von den ursprünglichen 20 Blättern fehlen 
das 3., 4., 7. -14., 17 u, 18., beschädigt sind das 15., 16.,
19. u. 20ste. 30 Zeilen auf einer Seite in 4°. Erhalten sind 
nur die Zeilen 1-60, 180-281, 614-727 sowie 849-925. Erwähnt 
in der umfangreichen wichtigen "Nederlandsche Bibliographie van 
1500 tot 1540" von W. Nijhoff und M. E. Kronenberg /1923'; I,

'Nr. 1092, in der Bibliographie Van Heurcks, S. 62-64, sowie 
in der Bibliotheca Belgica, 1936, Lieferung 211 Nr. H 250 
und 1964. III* 483-484.
4. A/M
EEN SCHOON AMORUESE HT //STORIE VAN SANDRIJN ENDE LAN//SLOOT
DIE SEER GHENUECHLIJCK IS OM TE LEESEN. Gheprent Tantwerpen
buten die camer poorte inde gülden eenhoren bi mi Willem
Vorsterman. Ein Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek
Mönchen /Rar.990/, 18 Blätter in-4° je 30 Zeilen; nicht 

28datiert /um 1520/. Einen indirekten Beweis für die Popularität 
dieses Stoffes bringt Leendertz 1907: XX: In Utrecht /Jan 
Bemtse/ war 1531^ das Buch Thuys der fortunen erschienen, 
wo u.a. 12 berühmte Frauen vorgestellt werden, darunter 
Sandrijn, abgebildet mit einer Eule in der Hand und der Unter
schrift: "Ick meende een valck hêbben ghehadt Mer tis worden 
een wie in die stadt." /Ich glaubte einen Falken gehabt zu 
haben Aber es war eine Eule anstatt seiner./

27. Entnommen Roemans - Van Assche 1982:47-49
28. Nijhoff - Kronenberg I, nr 1093 "ca. 1520". Leendertz 1907: 

XIII-XIV 1518 oder 1519. Auch erwähnt von Van Heurck S.62 
-64, /1520/j Bibi. Belg. a.a.O. Nr. H 251.

29. Eine Edition dieses Buches aus d.J. 1518 entdeckte W.L. 
Braekman: "Retoricaal Orakelboek op Rijm" in: Jaarboek 
van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica 
"De Fonteine" te £ent 1980-81:1:33-4. Mitgeteilt von 
Hösken und Schaars 1985: 3 FuBn. 2.
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Es ist eine Anspielung an das ndl. Sprichwort: "jeder glaubt 
seine Eule für einen Falken". Die Eule ist in den Niederlan
den ein volkstümliches Symbol der Dummheit.

Zwei weitere Belege fügen Hüsken und Schaars 1985:3,
FuBn.2, hinzu. Im 56. Refrein^0 des Rederijkers Jan van 
Doesborch /Anfang des XVI.Jh./ lesen wir:

40 dies ghelijcken dede oock Lansloot waen
die Sandrinen ghinck spreken schimpelic aen, segghende tfy, ic ben dijns sat.

Die Deiden Lanseloets werden erwähnt in einem ungedruckten 
"Tafelspel" der Haarlemmer Kammer für Rhetorik Trou moet 
blijcken betitelt Deen en dander verliefdheld bespot /Buch I, 
folio 75 v°: "Daer Lanslot om queelde by nacht en by dage"/.

Auch Anna Bijns, eine der hervorragendsten DichterpersBn- 
lichkeiten des 16. Jahrhunderts, hat Lanseloet gelesen:
Liefs scheyden dede lansloot oec zuer hier smaken 

- heiBt es in ihren Nieuwe Refreinen /Ed. Vlaamse Bibliophi
len 314; aus: Immink, in der Edition von Colijn van Rijsseles 
■Spiegel der Minnen" S. XIXI/.

3.2.3. D r u c k e  d e s  17. J h.^1

DIE HISTORIE VAN SANDRIJH ENDE LANTSLOT SEER GHENOECHLIJC 
ENDE AMOUREUS VOOR ALLE JONGHE LUYDEN OM TE LESEN. Tot 
Rotterdam.
14 Blätter in-4°, je 35 Zeilen. Ein Exemplar der British 
Library C. 143. ff. 34 /olim: 11754/. Erwähnt in:

1895, Catalogue of printed books, London, vol. 85, col. 168
1964, General catalogue of printed books, London, vol. 212, 

col. 710
1965, Short-title catalogue Dutch, p. 182: "/1585?/"
Die unsichere Datierung dieser Ausgabe auf 1585 ist von

H. de Groot /I980:90f./ aus typographischen Gründen ab
gelehnt worden. Als Alternative wurde das Datum 1611-1612 
vorgeschlagen.

30. De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Ditgegeven 
door C. Kruyskamp, Leiden 1940.11:108

31. Aus Roemans - Van Assche ®L15:50-2
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6.
DE HISTORIE VAN SANDRIIN ENDE LANT3LOT SEER GHENUCHELIJCKEN
ENDE SEER AMOUREUS OM TE LESEN. T’Hantwerpen, By Godtgaf
Verhulst, inde Cammerstraet inden witten Hasenwindt, Anno
1649. Format in-4°, 14 Blätter. Ein Exemplar der Bibliothèque
de l’Université, Liège: XXIII. 24.7.2.44. Erwähnt in der Bibi.
Belgica 1936.211 Nr. H 252 von J. Nève, der wohl auf Grund der32im Buch befindlichen Approbation eine frflhere Ausgabe aus 
dem Jahr 1617 oder kurz danach vermutete. An dieser Stelle sei 
folgendes erinnert: Mone 1838:17 /FuBn./ zitiert den Anhang 
zum Zensuredikt des Bischofs von Antwerpen vom 16,04.1621, 
wo verbotene Volksbflcher genannt werden. Unter 2 heiBt es: 
boeken gheheelijk voor de scholen verboden ende ook onder de 
ghemeynte te verkoopen, soo langhe sy niet gheapprobeert en 
zyn /Bflcher gänzlich für Schulen und den Verkauf unter Volk 
verboten solange sie nicht approbiert worden sind/, darunter 
wurden Titel der betroffenen Werke genannt, an zweiter Stelle 
steht: Sandri.jn en Lancelot.
7.
[DE HISTORIE VAN SANDERIN EN LANDSLOT, Antwerpen 1661}
Kein Exemplar bekannt. Erwähnt in dem "Catalogue détaillé de 
la Librairie, du Magasin et de l’Imprimerie /.../ délaissés 
par les Frères Fh. et P. Gimblet /.../", Gent 1801:164 Nr.260 
und Leendertz 1907:XX.
8.
EEN SCHONE HISTORIE VAN SANDRÏN ENDE LANTSLOT
t’Antwerpen, By Martinus Verhulst op de oude Coremert inden
guide Tes 1666,
Zwei Exemplare: in der BöcherSammlung von C.P. Serrure in 
Gent^3 und im Plantin-Moretus-Museum zu Antwerpen /R54.4/. 
Erwähnt von Leendertz 1907:XIX-XX. Auf den 16 Blättern von 
18x14cm zwischen dem Text in zwei Spalten gedruckt, finden sich 
zehn Holzschnitte, wovon nur einer zu der Geschichte paBt; 
er weist auf die /nicht unmittelbare/ Verwandtschaft mit der 
Postinkunabel 3 hin: es soll eine andere Ausgabe aus der 2. 
Hälfte des 16.Jh. bestanden haben.

34 3. Die Textgeschichte

32. Mitgeteilt von Van Selm 1978:93: Finis. Vidit P. Göens C.A. 7 Martij 1617.
33, ?t£o1??ue de~ a ^^iotheque de M.e.P. Serrure, Bruxelles 1872.IIf Nr« 2554» l^ut H» van Ass che soll, es uni» er sucht 

werden, ob hier wirklich zwei unterschiedliche Exemplare im Spiel Bind /Brief vom 26.6.1985/.
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9.
EEN SCHOCKE HISTORIE VAN SANDRYN ENDE LANSLOT.SEER GENOEGHLIJCK 
ENDE AMOUREUSELIJCK OM TE LESEN VOOR ALLE JONGE LUYDEN. 
t*Utrecht Gedruckt by Jurriaen van Poolsum, Boeck drucker en 
Boeckverkoper wonende tegen over ’t Stadthuys. Anno 1684.
Format in-4°, 8 Blätter, zwei Spalten je Zeilen. Ein 
Exemplar der Bibliothfeque Nationale zu Paris bekannt, Yi - 
1424. Erwähnt auf S. 60, Nr 369 des Katalogs einer Sammlung 
Ton etwa viertausend Schauspielstäcken: "Naamlyst Van een 
uitmuntende fraaije verzameling van gebonden Tooneelspelen 
Bestaande in ruim Tierduizend stuks /.../", die zur Auktion 
in Rotterdam am 22.04.1772 gebracht worden war als Eigentum 
eines Dr. med. Leempoel Zu Rotterdam - nach der von R. Lievens 
mitgeteilten Bemerkung auf dem Exemplar des Katalogs bei der 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zu Leiden /1087 0 2/ 
Vgl. Leendertz 1907sXX.
9a.
ISANDRIJN3
9b.
(LANSLOT)
Als direkt oder indirekt von dem Druck von 1684 abhängig 

haben sich zwei gemeinsam flberlieferte Handschriften der Kammer 
fflr Rhetorik De Fiolieren aus ’s-Gravenpolder in Zeeland erwie
sen. Die aus je 4 Folio-Blätter bestehenden ^apierabschriften 
enthalten die Rollen der beiden Hauptfiguren des Stäckes. An 
deiRflckBeite der Sandrijn-Rolle ist eine Notiz zu lesen:"dese 
rolle gespeelt op jaer 1720", daraus ergibt sich die Datierung 
1684 - 1720. Die beiden Handschriften sind von Hflsken und 
Schaars textologisch untersucht und 1985 diplomatisch heraus
gegeben “worden /mit verkleinerter Reproduktion der Originale/. 
In der Einleitung /3-25/ geben sie Bescheid sowohl Aber ihren 
Ausgangspunkt: die Auffassung, daB man diese fragmentarische 
Textflberlieferung in die Tradition der Lanseloet-Versionen ein
beziehen muB, weil sie einen anderen Zweig, eine ältere Redak
tion als die aus dem Hulthemschen Kodex bekannte, darstellen

34 Entdeckung mitgeteilt von R.J. Resoort und H. Pleij: Nieuwe 
bronnen en gegevens voor de literatuurgeschiedenis van de 
zestiende eeuw uit Parijse bibliotheken, in: Spektator 5. 
1975/76:637-659
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können, als auch Aber den Weg ihrer Untersuchung, der sie zu 
der Lokalisierung der Fragmente in der Texttradition geführt 
hat.

353.2.4. D r u c k e  d e s  18 Jh.

10
EEN SCHONE HISTORIE VAN SANDRYN ENDE LANSLOT SEER GHBNOEGHLIJCK 
ENDE AMOUREUSELIJCK OM TE LESEN YOOR ALLE JONGE LUYDEN. 
t'Utrecht gedrukt bj de Wed, van J. van Poolsum, Stadsdrukster 
tegen over *t Stadthuys, 1708.
Ein Exemplar der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde /Boe- 
kenoogen 117/, 8 Seiten 18x14cm, zweispaltig bedruckt.

11.
[HISTORIE VAN SANDERYN EN LANDSLOT, met printe]
Kein Exemplar bekannt. Ewähnt in F. Vanderhaeghen’s "Bibliogra
phie Gantoise /.../", Gent 1862:IV, Nr 5068. Das Buch war eine 
Ausgabe der Gebräder Gimblet, die 1767-1800 zu Gent gedruckt 
haben. B. van Selm 1978 zählt noch einige Editionen auf, wovon 
keine Exemplare bekannt sind. Außer der oben erwähnten Edi
tion von 1617 /s.o. Nr. 6/ sollte es im XVII. und XVIII.Jh. 
noch folgende gegeben haben: vor 1608 - erwähnt als "Een van 
Sandrien Ende Landtsloedt" in einem vor 1608 zusammengestellten 
Katalog der Bächersammlung von Dirck Jansz., 1578/79 - 1636, 
herausgegeben von P. Gerbenson, Groningen 1960;- vor 1739 
- erwähnt als "Sandryn en Lanslot" im Katalog einer Bflcher- 
sammlung, der zusammen mit dem 1739 in Amsterdam erschienenen 
Buch von W. Sluyters, "Lofsang der heylige Maegd friaria" 
herausgegeben worden war.

35.. Aus Roemans - Van Assche ®L15:52-3
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3.3 E d i t i o n e n  d e r  AS. n a c h  1 8 0 0

Hier werden die Ausgaben nur stichwörtlich angeführt, die 
vollständige Beschreibung findet sich in der Bibliographie 
/Abt, Primärliteratur/, die evtl. Kommentare beziehen sich 
auf das Textologische, die möglichen Beiträge zur Erforschung 
der Stücke selbst, die sich in den Einleitungen zu den Text
ausgaben manchmal finden, werden in weiteren Kapiteln be 
sprocheni Om die Darstellung übersichtlicher zu machen, werden 
die chronologisch geordneten Editionen mit Buchstaben- 
und Ziffemkombinationen bezeichnet. AS, E, Li, G, B, D, T,
L, H, W, R steht entsprechend für Abele Speien, Esmoreit, 
Lippijn, Gloriant, Buskenblaser, Drie daghe here, Truwanten, 
Lanseloet, Die Hexe, Winter ende Somer, Rubben; die Ziffern 
sind laufende Nummer der aufeinanderfolgenden Ausgaben des 
gegebenen Werkes. Die Aufzählung umfaßt keine Veröffentlichun
gen von Auszügen.
1837 L1 Hoffmann von Fallersleben V:1-32, Anmerkungen 33-44

Text der Inkunabel 1.G mit normalisierter Schrei
bung und Grammatik, weil ja die Originale "gewiß um
einige Jahrzehnte älter sind' als die Hs. selbst" 
/VI,S XKXI/. Seine Textverbesserungen sind von 
Leendertz abgewiesen /Anmerkungen zu den Z. 439, 
866, - S. 518, 521/. Abdruck geschah nach einer 
ihm von E. Deecke zugesandten Abschrift.

1838 AS1 Hoffmann von Fallersleben VI
E1+Li1 S. 3-39, 40-48, Anm. 216-217, 217-219
G1+B1 S. 49-89, 90-99, Anm. 219-222, 222-224.
D1+T1 S. 105-120, 121-124 
W1+R1 125-146, Rub. 147-156 

!L1 !+H1 Ergänzungen zu Lanseloet auf S. 157-166 /zu
wenig laut Leendertz LXVII/, Die Hexe S. 100-104 
Anmerkungen "Zur Hexe" S. 224-228.
Alle Texte hier sind gedruckt nach einer Abschrift 
von J.F. Willems, die Hoffmann selbst mit der HH 
verglichen hat. Normalisierte Schreibung u. Gram
matik: alle Inkonsequenzen beseitigt, keine Groß
buchstaben in Zeilenanfängen, auch nicht nach 
Punkten, Abkürzungen vervollständigt.
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1861 E2 + Li2 Verwi.18: 157-189, Lippijn 189-196, Der Text nach 
Hoffmann 1838

1864 E3 Heremans; 299-309. Der Text nach Hoffmann
1868-1875 AS2 Moltzer

=E4 + Li3 1-60, 60-74
G2 ♦ B2 75-126, 126-137
L2 ♦ H2 142-182, 183-189
D2 ♦ T2 190-209, 210-215
W2 ♦ R2 316-241 , 142-255

Der Text nach Hoffmann, verglichen mit dem 
Kodex, Aber alle Abweichungen von dem Original 
Bescheid gegeben.O1884 E2 Verwies, herausgegeben von J. Verdam. Der Text
nach Hoffmann, 11861.

1896 L3, B3 Penon. 11:249-282. Busk. 283-294. Der Text aus
Moltzer

1899-1907 AS3 » Leendertz Jb.
E5 + Li4 1-30, 31-37. Anm. 496-504, 504-505
G3 + B4 38-70, 70-77. Anm. 506-511, 512-513
L4 ♦ H3 78-114, 115-118. Anm. 513-521-522
D3 + T3 119-131, 132-134. Anm. 522-526, 526
V3 + R3 135-152, 152-159. Anm. 527-530, 531-533

Ursprfinglich als eine neue Auflage der Ausgabe von Moltzer 
gemeint, wurde es zu einer ganz neuen kritischen Ausgabe des 
mittelniederländischen Dramas?6 Auf 213 Seiten seiner Ein 
leitung bespricht Leendertz systematisch /I/ die Handschriften 
und ältere Drucke, wozu er - was die AS betrifft auch dieiiniederdeutschen Übersetzungen von ca 1490-1500 und 1510 
rechnet, die wir unten /3.4/ behandeln, danach /II/ nennt er 
neuere Ausgaben nach 1800, /III/ Bearbeitungen und Überset
zungen, /IV/ Auffflhrungen, /V/ bespricht die Bahne und die 
Bahnenausrastung, /VI/ den Inhalt und Komposition der 
einzelnen Stacke, /VII/ berichtet aber ihre /meistens 
vermeintlichen/ Dichter, ihre Entstehungszeit und -ort,

36. Erschien in Lieferungen 1899-1907 /L.D. Petit - Biblio
grafie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. II:nr. 1741 Leiden 1910.
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/VIII/ Quellen der Stoffe und schließt mit den Bemerkungen 
Aber die Versifikation /IX/, die Sprache /X/ und gibt 
Bescheid über die WeiBe der Ausgabe. Seine Edition ist 
sicher klassisch, wenn auch manchmal überholt.
Am Rande der Seiten wurden Spaltenanfänge der HH. angegeben.
Von der Normalisierung der Sprache im Sinne Hoffmanns wurde

nabgesehen, da sie allein als Anzeichen des Übermuts einer 
beginnenden Wissenschaft gelten kann. Wir bleiben ihm dankbar 
- sagt Leendertz auf S. CCVII - obwohl wir kein einziges 
seiner Arbeitsresultaten mehr akzeptieren wflrden.
Alle Abweichungen Ton der HH werden in den FuBnoten verzeichnet. 
Deutliche Verschreibungen wurden stillschweigend verbessert, 
dieivervollständigten Abkfirzungen werden nur in zjfeifelsfällen 
angeffihrt. Die Interpunktion und die Großschreibung sind vom 
Herausgeber normalisiert.RZu Änderungen im Text ist nur dort beschlossen, wo die äberlie- 
ferte Version nicht erklärt werden konnte.
1901 E6 [Kievit de Jonge, H.J.?]^ Ein Textbuch, verkauft bei 

den Auffflhrungen des Esmoreit in Rotterdam. Der
ftText nach Verwijs, mit einigen Änderungen nach 

Leendertz /1907:LXV/
E7 Kaakebeen-Ligthart. Der Text folgt sorgfältig dem 

Kodex und der Ausgabe von Leendertz. Lange angesehen 
fflr unentbehrlich fär Studierende wegen der Wissen
schaftlichkeit und Lesbarkeit?®
Die Einleitung vielmals ergänzt und erweitert,
enthält in der letzten Auflage, Hrsg. von L.M. van 
Dis /1®1954:5-13/ einen überblick Aber die Problematik 

. der AS /Handschrift, Urheber, Entstehungszeit, 
Bedeutung, Motive und Quellen der Stoffe, Stil, Auf
fahrung, dichterische Pora/^
Im Vorwort des Herausgeber^ Bescheid gegeben

37.Die /unsichere/ Identifikation von Notermans entnommen 
aus Roemans - Van Assche 1977.:67

38. C. de Baere, Tooneelgids 1921.7 S.56
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Aber die orthographischen Besonderheiten der HH /interessante 
Bemerkungen Aber die Personennamen und Anredeformen S,l6-17/> 
man versucht, die Sprache des Modelltextes der AS zu charakte
risieren, der Torlage der HH also, was wir unten im Kap. 4.1.2 
berdcksichtigen. &ber den Wachstum des Viehes berichtet Verdeyen 
in der Aufl. 1*E7 von 1942 und Roemans — Van Assche in ^Z20 
1977:76-79.
1901 L5 Menkes. Der Text nach Moltzer, aber modernisiert,

betont wird die Schauspielseite: eine mittelalterliche 
Auffdhrung wird /S.5-8/ geschildert, Zusammenfassungen 
als BAhnenanweisungen und Interpretationen hinzuge- 
fflgt, die Handlung eingeteilt /groBe Grenzen nach der 
Z. 321 und 517/.

1902 2E7 Kaakebeen - Ligthart 11901 
2L5 Menkes 11901
L6 Faksimile der Inkunabel von Gouda.

1905 ^E7 Kaakebeen - Llathart 11901
1907 E8 Lendertz. Normalisierte Schreibung. Einteilung in

Akte und Szenen, BAhnenanweisungen /auBer den in der 
Hs. enthaltenen/ hinzugefAgt /S.22/.

L8 De Raaf. Der Text nach Moltzer, an einigen Stellen 
ersetzt durch Versionen aus der Inkunabel. 1.G, also 
auch 16 1902. Die Schreibung normalisiert. Leeaadertz 
/in seiner Rezension in De Gids 1907:562/ nennt als 
Fehler: Inkonsequenzen in der Variantenwahl /einmal 
aus Moltzer, ein anderes Mal aus G, aber nicht AberallIIwo G bessere Lesarten enthält/, Übernahme von Druck
fehlern aus Moltzer, während eine neue Ausgabe ohne 
Fehler vorliegt: die Verbesserungen von Hoffmann, 
Moltzer und De Raaf selbst seien keine Verbesserungen. 
Die Edition wird ungAnstig beurteilt: Ausgaben, die 
fAr Laien bestimmt sind, dArfen selbst keine kleinen 
Fehler enthalten: den Spezialisten stören sie nicht, 
weil er sie schnell entdeckt, während der Laie das 
nicht kann /S.363/.

39. C. de Baere in seiner Rezension dieser Ausgabe in: 
Toneelgids 1921. 7 S. 11
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1910
1913

1914

1916

1917

1918

1919
1920 
1921 
1922

4E7 Kaakebeen - Lighart 11901, 31905 
L9 Leendertz Eine BibliophilenAusgabe, wofflr der Kodex 

▼on Leendertz nachgesehen worden war. Die 7. Seite 
wurde aufgenommen in: Stanley Morrison - Four Centur
ies of Fine Printig. One Hundred and Ninetytwo Fac
similes from Books printed at Presses established 
between 1465 and 1924» With an Historical Introduction. 
New Edition Ernest Benn Ltd. London 1960:S.248,1924 
21949:334 /Aus 8L15 * Roemans - Van Assche 1982:55-6/.

3E2 Verwi.js 11861, 21884 Text nun aus Leendertz. Heraus
gegeben von F.A, Stoett.

3E7 Kaakebeen -Ligthart 11901, ^1910.
6E7 Kaakebeen 11901. ^1914.
E9 Spitz Diese unfindbare erste Auflage war' sehr kritisch 

beurteilt worden: Lücken im Text, grobe Druckfehler. 
/Laut De Maeyer - Roemans, E14, 1948:27/. Sieh 21918 

L10 De Raaf - Griss. Der Text von Leendertz. Keine Zeilen
numerierung. /Laut Roemans - Van Assche 8L15, 1975:63/.

7E7 Kaakebeen 11901, 61916.
2E9 Spitz 11916. Der Text aus Moltzer 1868 /E4/. Laut 

E14:28. -
G4 Spitz. Der Text des Dramas nach Moltzer, dorthin und 

nicht nach Leendertz wird man verwiesen, wenn man sich 
genauer über dessen Ursprung will unterrichten lassen. 
Für nicht wissenschaftlich erklftrt, darum keine Text
kritik /S.10/, doch eine Akten- u. Szenengliederung. 
Nicht datiert, aber in einer Reihe mit E9 /Spitz 1916/
u. L12 /Spitz 1918/ herausgegeben /S.5/.

L11* Spitz. Der Text nach Moltzer, manchmal nach 1 G, aber 
ohne Angaben. Einteilung in 4 Akte /laut 8L15:64/.

8E7 Kaakebeen 11901, 71918.
2L10 Raaf - Griss 11917 
E10 Vorrink. Der Text aus Leendertz /laut 3E20, 1977:81/
E11 Spitz. In der kurzen Einleitung /S. 5-11/ wird diese 

populäre Ausgabe dargeboten als dritte Auflage von 
E9, 1918. Es war jedoch eine neue Edition des Esmo- 
reit, weil der Text nicht mehr wie es in E9 und 2E9 
der Fall war, aus Moltzer stammte, sondern nach 
Leendertz abgedruckt worden ist. Es wird auch nicht
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erwähnt von Roeaans - Van Assche S20. Wir sahen ein 
Exemplaar der RijksuniVersiteit Gent.

2L11 Snltz 191S. Der Text nun nach Leendertz und der
Gouda-Inkunabel G. Keine Modernisierung der Schreibung.

1924 E12 Yan de Bllt.Der Text aus Leendertz. Uneinheitliche
Schreibung /Mittel-ur.d Neuniederländisch durcheinan- 

' der/, störende Druckfehler, Kflrzungen in Text. Keine 
Einleitung: nach B14, 1948:28

^E7 Kaakebeen - /Llgthart/ - Verdeyen. 11902,31905,81919. 
hach der HK herausgegeben von Verdeyen.

4E2 Verwiis - Stcett, 11861, 31914.
2L7 Leendertz 1907.

1925 3L10 De Raaf - Griss. 11917,"^1919.
192610E7 Verdeyen 11901. 91924.
193111E7 Verdeyen 11901,1 °1926.
193312S7 Verdeyen 11901,111931.

2E12 Van de Bilt 11924.
1935 4L10 De Raaf - Gries. 11917, 31925.
1936 2E8 Leendertz. 11907
193815E7 Verdeyen. 11901, 121933.

3L7 Leendertz.11907. 21924. Revidiert von C.C. de Bruin, 
auf die normalisierte Schreibung wurde verzichtet 
/laut 6L15:62/.

1941 E13 Le Roux. Der Text nach Leendertz und Verdeyen. Einlei
tung und Worterklärungen auf Afrikaans. Vokabelnver
zeichnis als eine Konkordanz /nach E14, 1948:18-19/.

G5 Godtheln - Veriaal. In dem kultur-historisch gerichte
ten Vorwort /S. 5-12/ wird kein Bescheid gegeben Aber 
die Textvorlage^

194214E7 Verdeven 11901, 131938.
1944 ^12 Van de Bilt 11924, 21933.

L12 DanlSls. Keine Informationen über die Textvorlage.
Nicht erwähnt bei Roemans - Van Assche L15, wohl bei 
Notermans L20, 1970:10, als P. Daniil3. Wir sahen ein 
Ex. der Rijksuniversiteit Gent, ändere besitzen: 
die öffentliche Bibi, zu Schiedaa /laut Mitteilung 
der Kön. Bibi. Den Haag/ und die Universitätsbibliothek 
von Amsterdam.
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1946

1947
1947

1948

1948 
07 +
1949

1951

1952
1954

4E12 Van de Bilt 11 924,^31944.
5E12 Van de Bilt 11924, 41946.
W4 Antonissen. Der Text nach der HH, verglichen mit

den drei früheren Editionen. Moderne Interpunktion, 
normalisierte Großschreibung /Eigennamen und Zeilen
anfänge/ , vervollständigte Abkürzungen, alle Abwei
chungen von der als nicht allzu sehr sorgfältig 
verfertigt geltenden Handschrift werden verzeichnet. 
Umfangreiche Einleitung /S.5-40/ und Bibliographie.

3E8 Leendertz. 11907, 21936.
G6 Notermans. Der Text nach Leendertz und der HH. Die

sehr gründliche Einleitung /S.7-45/ behandelt den 
Titel, die Aufführungen, die Handlungsstruktue des 
Dramas, die Charaktere, die dichterische Form und 
die kulturgeschichtlichen Aspekte des Stoffes.

E14 De Maeyer - Roemans. Photographische Reproduktion der 
Handschrift, zugleich eine diplomattische Textedition. 
Einleitung /S.9-94/ enthält eine kurze Betrachtung zu 
diesem Drama, seine Einteilungen als Text und als 
Drama /13—14/* einen Bericht Aber den Kodex, gibt 
bibliographischen Bescheid Aber die bisherigen Edi
tionen /S.19-29/ und auf den übrigen Seiten bringtffeinen Überblick Aber alles, was bis 1948 zu dem Thema
Abele speien erschienen war /200 Titel/. Rez.: Enklaar
in De Gids 1952.6 

E151 Olivier In der Einl. /S.5-14/ wird viel Aufmerksam- 
B5 J keit den Aufführungen gewidmet.
1^E7 Verdeyen 11901, 141942.
6E12 Van de Bilt 11924, 51946.
L13 Van de herwe. Der Text nach 3L7, Leendertz - De Bruin

1938 /laut 6L15:64/
L14 Hinderhout. Der Text nach Leendertz, versehen mit  p

einer freien neuniederländischen Übersetzung /laut
6L15:64/

2E15,2G7 + B5 Olivier 11948.
1^E7/Kaakebeen - Llgthart - Verdeyen/ - Van Dis, 11901,■

1949. Danach nicht mehr aufgelegt.
S16 Roemans - Gaspar. Der Text nach der HH, in der Ein- - 

leitung /V-XXXVIII/ Betrachtungen Aber die Bedeutung 
von ’abel’ und die Entste'hung des Stückes, eine Analyse 
des Esmoreit und Bibliographie /Editionen und Sekun-
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därliteratur/ - S. XXXIX-L.

1955 E17 Nptermans. Der Text nach der Handschrift. Modernisierte 
Schreibung und Interpunktion. Laut Mak 1955:614 wurde 
die Edition von Verdeyen als Vorlage benutzt /16E7/
Er verurteilt auch die Modernisierung der Schreibung.
Die Einleitung /S.5-17/ enthält Informationen Aber die 
Handschrift und ihre Sprache, nennt Editionen und 
Übersetzungen, erzählt das in Akte und Szenen eingeteilte 
StAck nach, bespricht die AuffAhrungsmflglichkeiten und 
berichtet Aber die Bewertungen des StAckes in der Kri
tik und in der Forschung.

E18 Stellinga. Der Text nach der Handschrift, mit Abweichun
gen um der Lesbarkeit willen; man wollte "nur eine 
gute und billige Schuledition" liefern. Ein Vorwort 
Aber die Enklise und Proklise /S.4/.

19562E18 Stellinga. 1 1955.
G8 Roemans - Gaspar. Der Text nach der HH, alle Abweichun

gen verantwortet /S. xi-xii/, umfangreiche EinfAhrung, 
von Gloriant handelt Kap. II: S. xx-xxxix /Inhalt
- Thema - Stoff - Gattung - Dramatischer Aufbau: 3 Akte
- Bedeutung als Drama/.

1957 3E15, 3G7 + 3B5 Ollvier 11948, 21952.
1958 L15 Roemans - Gaspar. Der Text nach der HH, Einteilung in

Akte.
L16_ De Bruin. Der Text nach der HH.

1960 3E18 Stellinga 11955, 21956.
G9 + B6 Stellinga. Der Text nach der HH. In der Einleitung 

/S. 5-35/ wird Aber die AS verleichend erzählt /Her- 
kuft, Verfasser, Qualität/, dann folgt eine Inter
pretation des Gloriant und des Buskenblaser unter 
BerAeksichtigung der Sprache und des Stils.

1961 4E18 Stellinga 11955, 31960.
E19 .Olivier. Eine Schulausgabe mit Anweisungen fAr AuffAh- 

rungen in Klassenräumen. Keine Einleitung, spärliche 
Worterklärungen, stichwBrtliche Information Aber die 
AS u. Esmoreit auf der Innenseite des Umschlags.

1961 G10 + B7 Olivier. Kein Besehet Aber die Textvorlage.
/Bach 2Q8, 1970:56/.

19612L14 Minderhout. ^1951.
1962 L17 + H4 Stellinga. Als Nachwort /S.57-69/ Bemerkungen

Aber den Charakter und Inhalt der AS.
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1963 2E13 l£_Roux 11941.
5E18 + Id5 Stellinga 11955, 41961. Ab jetzt mit 
"Lippijn"

2E19 Olivier 11961.
2G10 ♦ 2B7 Olivier 11961.
L15 Roemans - Van Assche 1958. Eine neue Auffassung, 
mehr Platz für die Textüberlieferung, bisherige 
Editionen, Inhalt, Motive, Komposition und For- 
schungsgeschichte. Die 6. und 8. Auflage dieser 
Edition wurde hier häufig herangezogen.

1965 2E17 Notermans. 11955
^E18 + 2li5 Stellinga, 11955, 51963.
5E19 Olivier.11961. 21961 
2L17 + 2HA Stellinga. 11962.

1966 3L15 Roemans - Yan Assche. 11958, 21963
D4 + T4, W5 + 84 Stellinga. Die Texte nach der 
Handschrift, beide mit den auf sie in der Hs. 
folgenden Possen. In der Einleitung /S.5-29/ 
werden die Zusammenhänge zw. den einzelnen Abele 
speien sowie die zw. den AS und den HsottemienM 
untersucht, die gedruckten Stücke genauer bes
prochen und zum SchluB zahlreiche Beispiele für 
die Enklise und Proklise angeführt.
*E19 Olivier. 11961, 31965.

1967 7E18 + 3Li5 Stellinga. 11955, 61965.
E20 Roemans - Yan Assche. Entstanden aus E16,
1954. Ausführliche Einleitung, wo die AS allgemein 
/S. 5-28/ und Esmoreit im besondem /28-68/ 
behandelt werden. Die 3. Auflage dieser Edition 
/1977/ wurde hier häufig herangezogen.

1968 5E19 Olivier. 11961, 41966.
E21, G11, L18 Van der Hel .Iden. Die Texte nach 
Leendertz, 1899 - 1907 mit seinen stillschweigend 
übernommenen Verbesserungen; Abweichungen im Text 
des Esmoreit von der Edition Leendertz’ sind 
durch Kursivschrift hervorgehoben /S.427. Kurze 
Einleitungen.
E22, G12, L19, W6 Van Kämmen. Die Absicht war,
Li6, B8, H5, R5 einen Text der AS zusammen mit
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den Possen zu liefern, der "auch fftr den interes
sierten nicht-Pachmann anziehend wäre". Darum ist 
es keine kritische Neuausgabe: die Einleitung gibt 
nur eine bändige üebereicht über die Geschichte 
des Kodex, ferner Zusammenfassungen der Stöcke 
- nicht ohne Lapsus40, e. kurze Bibliographie
/23 Titel/ und einen textologischen Bescheid Öberesdie Prinzipien der Edition. Wir haben nämlich mit 
einem diplomatischen Albdruck zu tun, wo keine, 
auch offensichtliche, Verschreibungen verbessert 
wurden, nur sind notwendige Maßnahmen getroffen,
Tim aus einen geschriebenen einen gedruckten Text 
zu bekommen: die Präge der Buchstabenwahl zur 
Wiedergabe der damals gebräuchlichen Schriftzeichen,

1969 ^E18 + 4L±5 Stellinga. 11961, 71967.
2E22 + 2Ii6, 2G12 + 2B8, 2L19 + Van Kämmen 11968.
3L17 + 5H4 Stellinga 11961, 21965.

1970 ^ 18 + 5Li5 Stellinga 11961, 81969.
2G8 Roemans - /Gaspar/ - Van Assche 11956.
2L13 Van der Merwe 1951.
2116 De Bruin 11958.
L20 Noterraans. Modernisierte Schreibung. In der 
Einleitung /S.7-27/ eine ausführliche Nacherzählung 
und Interpretation.
L21 Qllvler. Schulausgabe nach der Hs.

1971 4117 + 4H4 Stellinga. 11962, 51969.
1972 10E18 + 6Di5 Stellinga. 11961, 91970.

^21, 2G11, 2L18 Van der Hel Iden 1968.
2L21 Qllvler 1970
^19 Ollvier 11961, 51968.

1973 2E20 Roemans — Van Asache. 11967
^21, 3G11, 3L18 Van der Heijden, 11968

40. So muB Esmoreit erfahren, daB er nicht eine 
S c h w e s t e r  von Damiät ist, sondern ein 
Findling /"...dat hij niet haar zuster is, doch 
een vondeling*/ - S.10.

http://rcin.org.pl



3. Die Textgeschichte 47

2D4 + 2T4 s t e l l ^ 1966. Abweichungen von der 
Handschrift vermeldet. 2W5 + 2R4 
3L15 Roemans - Tan Assche. 11958, 41969

1974 11E18 + 7L15 Stelllnga7T 1955. 101972.
^21, 4G11, 4L18 Van der Hel .1den, 11968, 31972.
3L21 Olivier, 1197<)i 21972.

1975 ^L15 Roemans - Tan Assche. 11958, 31973.
5E21. 5G11. 3L18 Tan der Herden. 11968, 41974.

1976 2G9 + 2B6 StellInga. 1960.
4L21 Olluler. 11962. 31974
T 5 T r u w a n t e n .  Eine Kollektivarbeit der 
Gruppe von Niederlandisten aus Brüssel und Utrecht 
/für die Hamen sehe man das Verzeichnis der Edi
tionen/. Neben der diplomatischen Transkription 
mit reproduziertem Original /S.10-14 und 27-35/ 
und der dazugehürigpn theoretischen Einleitung 
bringt das Werk eine kritische Textedition mit 
genauer sprachlicher Interpretation und Ueberset- 
zung Stück für Stück /42-82/, ea enthält auch 
eine illustrierte Textausgabe als Drama mit hinsu-
gefllgtem Nebentext und Szenengliederung /119-127/,rwieder mit ausfühlicher Erörterung der für das 
Verständnis des Inhalts und der Funktion des Stückes 
notwendigen kulturgeschichtlichen Aspekte.

1977 ^ 2 0  Roemans - Van Assche. 11967, 21973.
5L17 + 5H4 Stellinga. 11962. 41971.
^21, 6G11. L18 Van der Hei.Iden. 11968, 51975.
12E18 + 8Li5 Stellinga. 11 9 5 5 . /71974

1978 2T5 T r u w a n t e n . 1976
1979 E23 Dulnhoven. Der Text nach der HH, weder diplo

matische noch eine textkritische Ausgabe, es wird 
also nicht versucht, eine oder andere ältere,geschwei
ge denn ursprüngliche Version zu rekonstruieren, 
sondern nur die Versehen des Abschreibe» zu kor- 
rigieren /S*9-10/, die einschlägige Methode wird 
kurz in der 6. Abt. seiner Einleitung dargestellt 
/S. 48-51/. An der textkritischen Technik Duihovens 
/die Stoffvorlage philologisch zu identifizieren 
und als Modell des Originals zur Textrekonstruktion 
zu verwenden/ wurde ausführliche Kritik von Pleij
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1980 und Van Buuren 1982 /im Zusammenhang mit Esm./ 
sowie von Kasernier 1980 /Ianseloet/ geübt. Vgl, 
unsere Beiträge in Kap. 6.3»
^115 Roeaans - Van Assche. 11958f 81975*

1982 ®L15 Roemans - Van Assche. 11958, ^1979.
1984 E24, 013, L22 verlag Het Spectrum. Kein Heraus

geber angegeben. Ohne die Gossen.
1985 L23 Hüsken - Schaars. Diplomatische Ausgabe der

“andschrift aus 's-Orayenpolder /s.o. Drucke des 
XVII.Jh./.

Wie man sieht, sind bis heute 24 verschiedene Editionen 
des BBmorelt erschienen, Danseloet hatte 23 Editionen 
/darunter 1 Pragment und 1 Faksimile eines alten Drucks/, 
Olorlant - 13 und Winter ende Somer — 6 Editionen. Die 
Zahlen bei den Possen sind kleiner: Llppl.ln - 6, 
Buskenblaser — 8, Hexe —  5, Drle daghe he re - 4,
Truwanten - 5 und Rubben - 5.
Die meisten Editionen sind mehrmals aufgelegt worden.
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it3.4 Ü b e r s e t z u n g e n

K/W 1499-1500 L Johann Kpelhoff. Lanseloet. Drucker in Köln.
Niederdeutsch mit fiberdeutlichen ndl. Merk
malen /eigentlich Niederländisch mit Elementen 
des Deutschen/. Ein Exemplar der Herzog-August- 
Bibliothek Wolffenbflttel: Lo 3042?1

nO r i g i n a l  Ü b e r s e t z u n g
37 Ay god here, hoe mach dit sijn Och got here hoe mach dat syn 

Dat ic die scone Sanderljn Dat ich die schone sandryn
Aldus met herten hebbe besetenjAldus im hertze hebbe beseten 
Nochtan wert mi verweten... 7nd my so sere wort verwiesen...

K/0 +1508 L Kpelhoff 1499-1500, neu herausgegeben und besser
verdeutscht, gedruckt bei Heinrich von Neuss mit42den Buchstaben des ersteren; Ein Ex. der Nieder- 
sfichsischen Staats- und Universitätsbibliothek 
GBttingen: 80 poet. Germ. II, 1316. Holzschnitte 
- wie oben. /Nach Goosens 1976:74, 84./

K/K +1515 1 Koelhoff 1499-1500, neu herausgegeben und endgflltig 
eingedeutscht bei Heinrich von Neuss. Ein Exemp. 
der Universitäts- und Stadtbibi. KBln: Rh.S e/30 
Nach Goossens/l976:74 f./

41. Nach Leendertz 1907:LXXII, XYI auch mit e. Beschreibung des 
Ex. der Univ. GBttingen: ein Bflchlein von 36 S, 179x133mm, 
jait dem Titel: "De hiBtorie va Lan/felot Ind Yan dye Schone 
Sandrin", 5 Holzschnitte, wovon nur das Druckerzeichen fflr 
dieses Buch gemacht. Die Datierung nach Goossens 1976:83, 
dort auch e. Beschreibung der Illustrationen bei verschie
denen Lanseloet-Ausgaben /3 Abb./.

42. Nach Leendertz 1907:XYIII f. Bei Schwering 1895:13 F.1 
"H. von NuyB". Datierung: H. Harthausen - Der KBlner 
Buchdrucker Heinrich von Neuss". KBln 1970.
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1835 E Serrure - Esmoreit
Eine Prosaäbersetzung der HH. ins Französiche /S.13-40/ 
mit einer Einleitung /S.6-13/;"drame /.../ du XIII* 
siecle*.

1873 L Neuae 1508, abgedruckt Ton P. Norrenberg*5 in: Kölnische» 
litteraturleben im ersten Viertel de« 16 Jh., Viersen. 
1873. XII-:60-86 /Schwering 1895:13/. 

nach 1901 E Lamel.ln - Frederik. Esmoreit. Indonesisch /Prosa/, 
Datierung unsicher, nach der Vermutung Ton Notermans
. N/E17, 1955:9/» daB die Übersetzer die Ausgabe von 
Kaakebeen-Ligthart E 1901, gebraucht haben.

1916 L Hflbner - Lanceloet. Deutsch, 21922, ^1962.
1917 E Brflhl - Esmoreit. Deutsch, moderne vierfflssige Jamben, •

genaue Reime.
1924 L Geyl - Lanceloet. Englisch, mit einer Einleitung des 

Übersetzers. "Abel" ■ beautyful.
E A vre a - Esmoreit. Englisch, mit einer Einleitung von 
A.J. Barnouw; "abel" « ingénions.

L Koninckx - Lanseloet. Französisch.
1929 L Fischer - Lanseloet. Tschechisch.
1938 E Charivarius - Esmoreit.Modernes Niederländisch, Gereimt. 
1924 B Godelalne. Französisch. ausgewflhlte Szenen; mit Reproduk-

ntion des Originals und dessen Übersetzung ins heutige 
Niederländisch. Vorwort von Fr. Closset, wo die Werkendes Übersetzers vorgestellt werden. Dessen Geleitwort 
und seine umfangreiche Einfflhrung /S.13-62/ Aber die 
Theaterkunst im mittelalterlichen Flandern, die AS und 
Esmoreit im besonderen.

1948 L Guiette - Lanseloet. Französisch;"drame du quatorzième
siècle"

1949 L Closset - Lanseloet. Französisch; 21956.
1951 L Cordan - Lanseloet. Deutsch.
1955 L Malik - Lanselot. Tschechisch, Adaptation fflr‘ ein 

Puppenspiel.

43. Mit zahlreichen Fehlern, wie Lendertz .1907:XVI,F. 1 
festgestellt hat.

http://rcin.org.pl



3. Die ïextgeschichte 51

1956 I Closset, 11949.
1957 E Notermans. Esmoreit. Modernes Niederländisch,

21967, Prosa.
1962 L Hübner, 11916 Bibliophile Ausgabe, 950 Ex., mit 

vierfarbigen Holzschnitten.
1967 I« Colledge - lanseloet. Englisch, Gedicht.

E Notermans, 1957. Mit e. Fachwort von H. lutgerink 
über Vorbereitungen zu einer Schulauffllhrung zu 
Maastricht 1967.

1968 I Lorda Al alz - lanseloet. Spanisch.
1974 I> Guiette ^948.
1975 1 Holm - Langvik-Johannessen - Lanseloet. Norwegisch.

Von den Abele Speien sind also nur zwei übersetzt worden: 
Esmoreit siebenmal /zweimal ins moderne Niederländisch/ 
und Banseloet zwölfmal. Es ist auch einmal auf Afrikaans 
für Kinder bearbeitet /1944, Nienaber/.

3.5 A u f f ü h r u n g e n

Hier werden nur aufgespürte, in den Zeitschriften be- 
rprochene Aufführungen genannt, theoretische Prägen die 
in bezug auf die theatralische Dimension der AS auf
geworfen worden sind, kommen zur Sprache im 4. Kapitel.
1404 W? Van den wlInter ende somer /Stadtrechnungen

von Arnhem 111:61/. Hollaar - Van der Elzen /1980 
:313/ Termiten eine Aufführung eines der AS, weil 
der Hulthemsche Kodex auf +1405 datiert wird.

1412 L? Ob das Spei van Lanseloet. gespielt am 14. Aug.
1412 zu Aachen von den "gezellen van Diest te wa
gen en te peerde" unser Abel spei war, 
ist nicht mit Sicherheit zu sagen**.

1720 L *s Gravenpolder, Zeeland,die Rederijkerskamer 
"De Piolieren", für die Datierung sieh 3.1. und

44. Schwering 1895:13 /keine Quelle/, Leendertz 1907:LXXX 
verweist auf ProelB’ "KurzgefaBte Geschichte der dt. 
Schauspielkunst", Leipzig 1900:26,53.http://rcin.org.pl
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Häsken - Schaars 1985:21. De Vooys /1935:297/, 
der die Entdeckung mitgeteilt hatte, vermutete 
unsicher, daB es im XV. Jh. war.

24.08.1897 E Dordrecht, aufgefährt anl&Biich des 24. 
Niederländischen Philologenkongressea von 
Gymnasiallehrern, geleitet von E.J. Mevit de 
Jonge /aus ^E20:76/.

1899 G Groningen, Studenten /aus leendertz 1907: ICH/.
nach 1900/?/ E Utrecht,gespielt von den gheselien vanden 

speie unter Leitung von Alex de Haas. Laut 
^er Laan /1952:148/ alljährlich. Die Inszenierung 
habe zwei gegensätzlichen Prinzipien gefolgt:
1° der lebendigen Darstellung: echte Bäumchen 
zur Andeutung eines Waldes, 2° dem der toten 
Nachahmung: eine gemalte Abbildung desselben 
/Van Moerkerken 1901:510/.

1900/1 E Rotterdam, Schullehrer. Gespielt unter freiem
Himmel mit echten Sträuchem und Blumen als Dekor.
Die Spieler waren die ganze Zeit auf der Bfthne 
zu sehen, nur traten sie zurück, nachdem sie 
ihre Rolle aufgesagt hatten: Poelhekke 1903:535,
541. Die Leitung hatte C. Regoor /1er Laan 1952:148/.

1901/2 I Rotterdam, dieselben Schullehrer:flber ihre
Spielweise sagt T. Naeff /1907:250/, daB es eher 
eine Deklamation in Kostüm war. Nach Ter Laan 
/1952:193/ war es 1902.

Dez. 1903 G Amsterdam, Gymnasiasten. Ein Baum im Dekor. 
Schauspieler die ganze Zeit auf der Bühne zu 
sehen /Naeff 1907:250/.

Jan. 1906 E Amsterdam, Gymnasiasten desselben Verbandes 
wie oben /Leendertz 1907:10111/.

3.4.1907 E Amsterdam, geschlossene Vorstellung für die 
Teilnehmer des Niederländischen Philologen
kongresses im Stadttheater. Amateurgesellschaft 
unter Leitung von A. Saalbom.
Drei neue wichtfee Momente: es wurde nicht nur 
deklamiert, sondern "so viel möglich gespielt",
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die Spieler waren nicht die ganze Zeit zu sehen, 
sondern muBten durch zwei Eingänge in einem 
Hintervorhang, die die zwei Spielorte andeuteten, 
aufkommen. Es hat eine Pause gegeben, im 
Gegensatz zu der "falschen Tradition", wo man 
sich durch die Stichreimstruktur der Texte 
gezwungen fühlte, ohne Unterbrechung zu spielen: 
jede Beginnzeile einer Rolle bilde in den IS 
ein vollständiges Distichon mit der letzten 
Zeile der vorangehenden Rolle: angesehen aber 
dasselbe für die letzte Zeile von V und die 
erste von Rubben gilt, sollte man - fragt 
Leendertz - die beiden Stücke auch ohne Unter
brechung fielen? /1907:XCIV, PuBn. 1/.

25.6.1907 1 Laren, Hotel Hamdorff, danach im Juli in 
zehn anderen Städten: 15.07. Amsterdam, vor
bereitet und mitgespielt von Willem Royaards 
/1867-1929/ und Eduard Yerkade /1878-1961/, 
zwei hervorragenden Schauspielern und Regis
seuren. Eine genaue Interpretation und Beschreibungder Einzelheiten jener mehr professionellen 
Regieführung und Inszenierung, sowie ein paar 
Aufnahmen enthält ein Artikel der Schriftstel
lerin und Theaterrezensentin Top Naeff /1878 
- 1953/, die an den damaligen Spielen mit
wirkte. Royaards spielte den Reinout^, Frau 
Royaards - Sanderijn, Yerkade den Ritter, ein 
Amateur - Lanseloet. Es wurde nach der zeit
genössischen Art gespielt, doch ohne Pausen 
und mit unveränderlichem Dekor /Wald unter 
freiem Himmel/. Die Regie wird als "zu fein" 
für diese "grobe Linie des eigentlichen Dramas" 
beurteilt /Naeff 1907:254; für mehr Dokumenta
tion sehe man Yerkade-Cartier van Dissel 1978: 
:143/.

45. Dazu die IX. These aus der Dissertation Yor der Hakes 
/1908/: "Ten onrechfe heeft de kritek bijna zonder
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Mai 1908 und Jan. - Feb. 1909 Danseloet ende Sander! .1ne. 

Amsterdam, Rembrandttheater. De Haghespelers 
von E. Ferkade^ der die Regie hatte, das Bfthnen- 
bild und Kostüme /dies mit Cato Neeb/ entwarf 
und Danseloet spielte /Photo bei Ferkade-Cartier 
van Diesel 1978:165/. Zu der stilistischen 
Eingenart dieser Realisation, die ein Begriff 
in der niederländischen Theatergeschichte und 
-Aesthetik ist, sehe man Hunnigher 19*19:123 und 
Ferkade-C.v.D. 1978:164 - mit weiterer Literatur. 
Es geht um die Frage, inwiefern bei Ferkade von 
einem zweidimensionalen Spiel an der Oberfläche 
/"in het platte vlak"/ als einem künstlerischen 
Prinzip die Rede sein kann /er studierte eine 
Zeitlang bei Craig und bemfihte sich um eine 
Schauspielkunst, die weniger naturalistisch 
und mehr symbolistisch war/.

1910/1911 /?/Lanselcet De Haghespelers: Ferkade, Schwab, 
E«Frede als Sanderijn /Ferkade-Gy.D. 1978:190/

1911/1912Lanseloet van Denemerken. Soerabaja und andere 
Städte auf Java - 4 Aufführungen der Ferkade- 
-Gruppe /Ferkade-C.v.D» 212, 220/.

1915/1916, 14.04.1916 Esmoreit. Tilburg, Princesse-
-Schouwburg. Ensemble Het Tooneel, Direktion 
Willem Royaards, aufge führt anläBlich eines 
Schulfestes /Dokumentation des Instituts für 
Niederlandistik der Univi Nimwegen/.

1919/1920 L Amsterdam, De Haghespelers von E. Verkade 
/Ferkade-C.v.D. 352/.

bis Aug. 1920 Lanselcet ende Sanderijn. . Regie:
Anton Ferheyen; eine Freilichtbühne. Platz:
"drie landgoederen nabij de residentie" /Zs.
**et Tooneel FI. 64/. Drei Forstellungen.

25.10.1920 Gloriant, Leiden, Leidsche Schouwburg und
03.11.1920 Utrecht, Stadttheater. Die Ghesellen van

/Forts/
ultzondering aan Royaard* s spei in Lanseloot /Zomer- 
spelen 1907/ groote waarde toegekend". Ferkade gehörte 
zu diesen Ausnahmen*
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den Speien u. Leitung von E. Veterman 
/Notermans G6:9/.

1921 L Lanseloet ende Sanderiln. Freilichtbühne,
De Spelers van Stad en Lande u.L.v. A.Verhe- 
yen /Het Tooneel:VII 42-43 "op *t buitengoed 
Marlot a.d. Leidsche Weg"/.

13.07.1921 ^anseloet. Freilichtvorstellungen /kein Ort 
angegeben/ unter Leitung von Ch. Gilhuys 
und C. Hissink /Het Tooneel VII:45-6/.

1922 E Utrecht, Studentinnen /in travesti/. Regie:
E. Verkade /Schilp 1975:103/.

06.04.1923 L Den Haag, danach im Sommer in Valkenburg.
De Haghespelers mit Verkade als Reinout 
/Verkade-C.v.D. 378; ein Photo: Wolthuis 
1929 Abb. XV/.

14.08.1926 L Amsterdam, Frankendaal. Sommerspiele,
Freilichtbühne. Regie: E Verkade /Het Too
neel XII:103/.

1927 G + B Utrecht, StudentengeseUßchaft De Toren- 
spelers unter der Leitung von Adriaen 
Hooykaas. Veranstaltet bei der Gelegenheit 
des 12. Niederländischen Philologenkon
gresses am 12. April im Stadttheater.
Das Kunstvolle des Stückes sei sehr gut 
zum Ausdruck gekommen dank der sorgfältigen 
Regie; ausgezeichnet war die Rolle der 
Florentijn /K. Drooglever Fortuyn/. Hach 
jeder Szene ging der Vorhang nieder, was 
die Einheit der Handlung gestört habe, beson
ders im Abschnitt 616-1083 /Schauplatz: Abelant, 
in unserer Zusammenfassung der Inhalte im 
Kap. 2.2 sind das zehn aufeinanderjfolgende 
Handlungsabschnitte 9-18/, wo Verdeyen aus 
philologischen Gründen nur eine Szene haben 
wollte. Vgl. Schilp 1975:81.

vor 1930 /?/ Lanseloet ende Sanderl .in. Tafelberg, Süd
afrika. Regie - A. Verheyen, anläßlich 
seines 25. Jubiläums als Schauspieler /Het 
Tooneel XV:126/.
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08.04-. 1930 E Haarlem - Stadttheater und
17.04. 1930 Amsterdam, Stadsschouwburg,
20.11. 1930 Rotterdam, Grote S'chouwburg. Das Ensemble

Het Schouwtooneel, Dir. A. v. d. Horst 
und J. Musch /Het Tooneel XV:265,275/.

1938 E Gent, Gesellen van den Speie, die Regis—
bis 1940 seurin war Frau Van Ooteghem, die Simul

tanbühne hatte zwei Spielorte - links 
Damast, rechts Sizilien; Gebergewicht an 
statisch-plastischen Effekten /Crick 
1938:14/. Die Aufführung begann mit der 
Hochzeit der Eltern von Esmoreit und 
endete ganz in Uebereinstimmung mit bürger
lichen Erwartungen) mit der ohne Worte, 
wohl unter Musikbegleitung gespielten 
Vermahlung von Esmoreit und Damiet. Bruch 
1947:130 sieht darin eine Verbesserung der 
technischen Unvollkommenheit des Dramas, 
wo die zu Beginn vorausgesagten Dinge 
nicht stattfinden. Zu dieser Aufführung, 
gespielt 24 ijal, sehe man die flämische 
Zs. De Tooneelschool /II.1938. 4-5/.

1938 G Gent, Regie: Paul de Keyser, mit einigen
von ihm geschriebenen /mnl./ Liedern. 
Gespielt acht Mal, wie oben E, auf der 
Burg *s Gravensteen in Gent /De Keyser 
S. 3/.

1939 E Lüttich, Schülerinnen einer Oberschule:
nunveröffentlichte Übersetzung von J. Sdpul- 

chre /Godelaine S.22/ —  Französisch. 
17-23.07. 1941 L Utrecht, ^et Valkenburgs Openlucht—

theater. Die Ghesellen van den Speie unter 
Leitung von Ad. Hooykaas /Dokumentation/, 

tun 1941 L Utrecht, Amateure unter Leitung von 
Hooykaas /Schilp 67-8, 178/.

1940-44 E Utrecht, dieselben /Schilp 178/.
1940-44 G Utrecht, dieselben /Schilp 178/.

24.06.1945 E + Buskenblaser, Gent, das SchloB 's Graven
steen. Gespielt von den Gezellen van den
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Speie unter Leitung von Julien Boes /Regie/. 
Musikbegleitung - Gabriel Verschraegen 
/Van Schoor 1972:213-215/. Bei der 50. Auf
führung schrieb der flämische Schriftstel— 
ler Johan Daisne seine Betrachtungen Uber 
das Stück auf: "Terug naar de bronnen der 
magie", veröffentlicht in seinem Buch "In 
het teken van Esmoreit: Een geillustreerde 
bundel toneelopstellen", Antwerpen 1947:9-11.

15.07.1945 L + Hu Noch, Regie Ji Boes, und:
1945 G Regie Michel van Viaanderen; Beide Auf

führungen in Gent, St. BaafsabdiyVan Schoor 
1972:215/.

08.06. 1954 E Den Haag, Scala Theater. Nieuw Jeugdtoneel,
13.04. 1955 Hegie und Kostüme - Cruys Voorbergh /Theater-

jaarboek 4:17/.
08.06. 1954 £ Amsterdam, Nieuwe de la Martheater. Toneei—
13.04. 1955 groep De Phoenix. Regie und Kostüme C.

Voorbergh. Die erstere Aufführung anläß
lich des Kongresses "Cultuurspreiding" 
/Dokumentation/.

19 5 6 -19 6 8 /?/ Die Tradition der Genter Gezellen van den
Speie wurde aufgenommen und fortgesetzt durch 
das Ensemble "Vlaams Schouwtoneel" unter 
Leitung von Etienne de Bel /Langvik-Johan
nessen 1977:111/.

1958 LanBeloet + Nu Noch + Drie Daghe Here.
bearbeitet von Herman Teirlinck, dem großen 
flämischen Schriftsteller. Gespielt in 
Deume /West-El ändern/ von den Studenten 
der Hochschule für Theater "Studio" zu 
Antwerpen: Regie - Alfred Engelen, Regis
seur des Nationalen Theaters Antwerpen 
/Van Schoor 1983:169/.

07.10.1961 E Den Haag, Koninklijke Schouwburg, Ens.
Haagsche Comedie, Regie Broes Hartman. Die

18.01.1962 zweite Aufführung war für Schulen bestimmt.
Oespielt zusammen mit "Esbattement van den 
Visscher" von Comelis Everaert /Theater- 
jaarboek 1961/62:16, Photo auf S.71/.
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1963 L + H Rotterdam« Lehrlinge des Gemeentelijke 
Avondlyceum /Stellinga L17 1962/.

1968 L Antwerpen, Koninklijke Tlaamse Opera, Lanseloet 
en Sanderin eine Oper von Renaat Veremans, das 
Libretto von Joris Diels,

1972 L Gent, der Rittersaal der Burg *8 Gravensteen.
"Mationaal Jeugdteater", die Regie führte Ber
ten de Bels« Sukzessiv-Bühne. Largvik-Johannessen 
1977J112.

1973 e Gent, die 3urg ’s Gravensteen; das von Hugo
van der Cruyssen geleitete Ensemble "Mationaal 
Jeugdteater", die Regie führte Jaak van de 
Velde, als ^asis für die Regie diente teil
weise die mythische Deutung des Stückes, von 
K. Isngvik-Johannessen /1972, 1977/, wobei vor 
allem die Brauenfiguren /Königin, Damiet/ und das 
Arrangement der Sukzessivbühne den "tiefen 
mythischen Inhalt in dieser Tragödie der 
BewuBtwerdung szenisch deutlich" hervorheben 
sollten. Wie bei der vorigen Vorstellung war 
die Sprache Mittelniederlindisch4 .̂

1976 G Antwerpen, "Reizend Volks^theater", der Regisseur 
Jaak Vissebaken realisierte eine experimentelle 
"Wandervorstellung", die in einem Garten statt
fand; Publikum /beschrankt aus technischen Gründen 
auf 60 Personen/ folgte zu PuB die Schauspieler, 
die von einem Spielort nach dem anderen wänder- 
ten /"der ganze Garten war die Bühne"/*^.

Dez . 1983 - Jan. 1984 L Gent, Theater "Controverse".
Regie und Bühnenbild Lucas de Bruycker Zwei Spie
ler, realistische Spielweise» Der vollständige 
Text auf Mittelniederlindisch richtig gesprochen. 
Moderne Elemente im Bühnenbild /J. Reynaert in

46. Langvik-Johannessen 1977:112, mit einem Poto auf 
S.100.

47. Ib. S. 113.
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seiner Rezension der Aufführung in: Etcetera 
6.1984:62, mit einem Foto; ein Interview mit 
dem Regisseur in der Genter Studentenzeit
schrift Literatuurlijk vom 5. Jan. 1984/.

Selbst wenn diese Liste nicht vollständig ist, sieht 
man, daB die AS /E, L, G/ nicht ganz selten und 
nicht ausschließlich von Amateuren gespielt werden.
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1. Sprachlandschaft. - 2. Datierung.
3. Verfasser

4.1. S p r a c h  l . a n d s c h a f t

1. Flandern. - 2. Ost-Brabant - Lim
burg. - 3. Brabant. * 4.Södwest-Bra
bant

4.1.1, F l a n d e  r n

Die ältere Forschung /C.P.Serrure, Jonckbloet, Worp, Leen
dertz/ lokalisierte die Herkunft der Stöcke aus historischen 
Grönden in Flandern: wenn Esmoreit, Gloriant, Lanseloet keine 
gewöhnlichen Uebersetzungen französischer Originale sind - es 
ist Ja "so unendlich viel von der mittelniederländischen 
Literatur aus dem Französischen entlehnt worden" /Worp 1904 
1:92/ - dann hätten sie höchstwahrscheinlich dort entstanden 
sein können, wo der nordfranzösiche EinfluB am stärksten gewe
sen ist, d.h. in Flandern.
Erst Leendertz /1907:CXXXIII/brachte zwei Beweise aus den 

Texten selbst: die Erwähnung der Ortsnamen Kortrijk /West-/ 
und Gent /Ostflandern/ in Die Hexe 47,51, sowie das Schwören 
bei St. Nikolaus in D 36, 120,372,389. Die Spache der Stöcke 
stönde mit dieser Lokalisierung nicht im Widerspruch.
Aber Schon J.W. Müller erhob in der Besprechung des Werkes 

von Leendertz /Zs. Museum 1910:210-215/ entschlossene Bedenken; 
zahlreiche Formen - meinte er — veranlassen ihn gerade zur 
Annahme b r a b a n t i  s c h e r  Herkunft. Die notwendigen 
Beweise brachte er aber viel später, nachdem R. Verdeyen 1927 
seine orthographische Entdeckung veröffentlicht hatte, mit
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der er die Möglichkeit flandrischer Herkunft so gut wie aus
geschlossen hat, ja darfiber hinaus manche Einweise fflr das 
Limburgische als Heimatlandschaft gefunden haben wollte,

4,1,2, O s t - B r a b a n t - L i m b u r g  /R. Verdeyen/

§ 1, Die Selbstkcrrektur i£ / i. - 
§ 2. ee / e. — § 3. oe / o. geschlos
sene Silbe, § 4. oe / o. offene 
Silbe, - §5, ae / a. - § 6, Histo
rische Deutung der Belege.

Durch eine Untersuchung der von dem Abschreiber der AS 
vorgenommenen Selbstverbesserungen /nachdem jener also die 
ihm fremde Schreibung der Vorlage erst automatisch repro
duzierte/ ist Verdeyen /1927:540 ff./ zu der Entdeckung einer 
Älteren Sprachschicht gekommen, die durch eine eigentümliche 
Schreibweise des langen Vokals in geschlossener Silbe- mit 
e i n e m  Bu chstaben! - gekennzeichnet war.

^  Ja.Die Selbstkorrekturen dieser Art der Hs. von E, Li, S,
B, L, H, D, T, WS und R, wie sie von Leendertz /1907:449-452/ 
aufgezlhlt sind, scheinen wirklich auf einen systematischen 
Orthographiewechsel hinsichtlich der gedehnten und etymolo
gisch langen Vokale /manchmal auch in offener Silbe/ hinzu
weisen, Laasen wir sie hier in phonetischer Ordnung Revue 
passieren /das Zeichen " / " bedeutet: verbessert aus dem 
ani'&nglich abgeschriebenen und falsch gefundenen NN/:
§ 1 » i e j _ i
E 982- tieran / tiran
Die i-Schreibung begegnet selten im 13. Jh. in Flandern, 
häufiger in Brabant /schon im 11 Jh./ und in Limburg /Van 
Loey 11:59/
§ 2. ee / e, verschiedene Laute
1. E 256 verleent / verlent
2. E 663 heet / het
3. E 1013 thuusweert / thuuswert
4. Li 50 leet / let
5. 0 313 beveelt j L  bevelt
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6. G 343 weerde werde
7. G 546 heerlijc herlijc
8. B 151 weerden / werden
9. D 133 versmeecse / versmecse
10. D 245 gecreech / gecrech
Die meisten Wörter hier /außer Hr. 3, 5 u. 6/ haben das durch 
die Monophthongierung des urgerm. ai entstandene lange I in 
Stamm; dieses wurde im Mnl. in geschlossener Silbe regel
mäßig mit -ee- geschrieben» nur in alten Dokumenten bis 
zum Anfang des 14 Jh. gab es noch das einfache -e- /Van Loey 
11:46/. Vgl. die alte Schreibung in der Reiaposition: W 185/6 
verghet: met.
§ 3. oe / q . geschlossene Silbe, /o:/
E 185 toerkien / torkien 
B 791 moert / mort 
'L 305 doeght / dogt
R 79 hoeric horic

"In geschlossener Silbe regelmäßig -oe-, im 13 Jh. auch 
-o- geschrieben" /Van Loey II, § 76.2:64/. Im letzten Beispiel 
liegt eine Enklise des Personalpronomens ic ror. Vgl. noch
G 21/2 wort: gheBtoert mit der alten Schreibung, die unverbes-
sert blieb ungeachtet des Reimes.
§ 4. oe / o. offene Silbe, /o:/
1. E 379 hoeren / hören, auch E 192, vgl.^E20:135
2. E 500, 642 boegaert / bogaert
3. E 795 doerijn / dori.1n
4. G 681 roedelioen / rodelloen
5. G 863 gheswoeren / ghesworen

Die beiden langen o-Vokale wurden in offener Silbe regel
mäßig mit einem o-Buchstaben geschrieben; auch schrieb man 
häufig in der Position ror -r ein i-oe- /hoeren/ und zwar 
"in Limburg, ror allem in Brabant, auch in Ost-Flandern u. 
in Sflden Ton West-Flandern" /V. Loey 11:64/. Im 4. Beispiel 
vergleiche man die unverbesserten Stellen mit -©-: G 240,
278, 474 - es sind die ersten drei Vorkommen im Text, den 
Titel ausgenommen!
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§ 5. ae__/ »
1 *E 88 acaerpen /scarpen
2.E 424 vaec / vac 
3iE 424 aen / an
4.E 532 scaemde / scaade
5. Li 159 beclaecht / bedacht 
6*0 672 aerde / arde
7*0 836 maeght / maght 
8*1 93, 444 aaeght / saght
9.L 387 ghedaen / ghedan
10.L 504 waerheit / warheit
11. 1k 661 gheiaecht / ghelacht
12.W 114 waerheit / waerei.1t / wäret 3 t

^Anmerkungen: Zu 3: Neben aen häufig noch an^.hauptsächlich 
in Reiaposition; zu 7: man vergleiche G 635/6 dracht : maght - 
soll man es als ein Relikt der alten Schreibung oder-als eine 
okkasionelle Kürzung betrachten? Zu 8: man vergleiche R 225 
saecht, in der Hs, sacht /nach Stellinga, 2R4, 1975:106/,
Zu 1 und 6: Nach der Meinung Dr J. Taeldemans /freundlich mit- 
geteilt. im Brief vom 19.05.198^, liege hier wahrscheinlich kein 
langes a, sondern ein langes offenes e vor, wie im § 2.3 und 6. 
Die Tatsache, daB in manchen Dialekten scaerp mit dem langen 
offenen /&:/ realisiert wurde, genügt jedoch nicht, um dasselbe 
hier zu behaupten: die Vorlage des Abschreibers hatte hier -a- 
dort aber /§2/ -e-, Für die Schreibung eerde siehe man L 893,
B 799.

Die beiden langen a-Vokale wurden in geschlossener Silbe 
erst mit -a- geschrieben, nämlich im 13.Jh., bis zum Anfang des
14., in Limburg auch noch später /aber für Ost-Flandern wirres 
noch im 15.Jh. gemeldet1/; die gebräuchlichste Schreibung, 
diejenige mit -ae-, datiert seit dem 13.Jh. /V. Loey 11:32/.

1. M, Hoebeke: De middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde. 
Gent 1968, nach Van Loey li:33.
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§ 6. Historische Deutung der Belege
Die Wichtigkeit der Entdeckung Verdeyens beruht darauf, 

daB die Schreibung mit einem Buchstaben als alt und im 13.Jh. 
geläufig gilt2, was nicht ohne EinfuB auf die Datierung der 
AS bleiben kann /s. den folgenden Abschnitt 4.2/. Die Neuerun
gen /-e- als Dehnungszeichen nach dem Vokal, auch -i-, auch 
der Akut bei langem i, manchmal, bei u^ und ef Doppelung/ sind 
nach Gysseling* in der ersten Hälfte des 13. Jh. in Ost-Flandern 
eingetreten und im Laufe des 14. allgemein geworden. Am längsten 
wurde die alte Rechtschreibung in Hss. aus dem östlichen ndl. 
Gebiet beachtet: limburgisches Leven van Jezus, die älteste 
ndl. Bibelübersetzung, zugeschrieben Willem van AfflighemC/1210-1297/, besitze sie noch vollständig^ und das sicher von 
ihm verfaßte Leven van Sinte Lutgart /1250—1263/ weniger, sowie 
der auf das 14.Jh.. datierte Text der Llmburgse Sermoenen.
Daraus zieht Verdeyen /1927:540/ zwei voneinander nicht 
unabhängige Schlösse: 1° daß der erhaltengebliebene Text der 
AS eine Abschrift eir’S älteren Originals sein mflsse, und 2° 
daB diese Vorlage im östlichen Gebiet entstanden sein konnte 
/Ost-Brabant oder Limburg/; der erste Punkt betrifft die 
Datierung /s. unten, 4.2/, der zweite ist eine Folgerung aus 
dem-ersten und der literaturgeschichtlich fundierten Prämisse, 
daB ein westliches /flandrisches/ Original, das wegen der > 
archaischen Schreibung aus dem /frflhen?/ 13.Jh. stammen 
möBte, undenkbar sei. Ftlr seine östliche Hypothese fährt er 
dreierlei positive Beweise an: /1 / die oben genannten Beispiele 
limburgischer Texte, /2/ Formenbelege aus der historischen 
Grammatik /hauptsächlich Phonetik/ der mittelnied&ändisehen 
Dialekte und /3/ Wortgeographisches. Damit wollte er die Loka-

2. Van Loey 11:6
3. Man vergleiche: L 725/6 brut : uut mit L 561/2 sut: brut
4. M. Gysseling u. A. Verhulst: Het oudste goederenregister 

van de Sint-BaafBabdlj te Gent. Bruuge 1964:15 /nach Van 
Loey 11:33/.

5. Van Helten: Mjddelndl. Spraakunst 1 S.2 /nach Verdeyen 
13E17, 1938:24.
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lisierung "Ost-Brabant - Limburg" und für Winter ende Somer 
Limburg ohne weiteres begründen. Seine Hypothese wurde von 
J.W. Müller als "zu sehr orientiert" abgelehnt, zugunsten 
einer allgemeinen Lokalisierungen Brabant, die später von A. 
van Loey bestätigt und präzisiert worden ist.

4.1.3. B r a b a n t  /J.W. Müller/

1. Phonetik
§ 7. Der ä-Umlaut. - § 8. Der ä-Umlaut.
§ 9. Die o/u-Varianz. - § 10. Die o/oe-Varianz. 
§ 11. touwe. - § 12. sueght. § 13. tu:u. - 
§ 14. voeren:uren. - 15. Die ouw/uw-Varianz
§ 16, Die v-Synkope. - § 17. Die d-Synkope. -
§ 18. Die Reime -^nt:-int. - § 19. Die Reime 
-ect:egt. - § 20. Die e-Dehnung. - § 21 Die 
a/o-Varianz,

2. Grammatik
§ 22. Die Kürzung des 5. - § 23. Umlaut des a
bei starker Konjugation. - 24. hen/hun. -
§ 25. Hj wilt. - § 26. doeghet.

3. Lexik
§ 27. hie/hier. - § 28. swester/suster. - 
§ 29 molder/mulder. - § 30. Das Suffix -heit.
§ 31. abel. - § 32. Die Eigennamen.

4. Zusammenfassung zu Müller
§ 33. Gegenbeweise. - § 34. Zusammenfassung.

In seinem Aufsatz De Taal en de herkomst van de zoogenaamde 
"abele speien" en "sotternlen" hat Müller /1927/ mehrere Bei
spiele gesammelt und sie als Beweise brabantischer Herkunft 
der /meisten/ AS dargestellt. Da er das Material historisch 
und geographisch überhaupt nicht interpretiert, ja es bei 
Verweisen auf Handbücher bewenden läBt, worauf auch Verdeyen
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verwiesen hat, scheint es erforderlich, das Beweismaterial 
von Miller noch einnal zu analysieren, zumal daB er fast alle 
Beispiele von Verdeyen in seine Beweisführung mit einbezogen 
hatte. Darüber hinaus bieten die Handbücher von heute 
wahrscheinlich mehr als vor 60 Jahren.

4.1.3.1 Phonetik 

6 7. Der ä-Umlaut .
E 127,464, H 21, D 16, 222, 75, R 236 wenen/wanen/ 
doch: D 281 gane:wane 
Li 190 mere
S 919/20, G 257, 463, 771 weertsvermeert /Verdeyen, Tan Loey
1951/
G 483, 741 8weert:vermeert

Dieser Umlaut des langen ä war "im Osten und in Brabant" 
wirksam /Tan Loey 11:42/, auch im Östlichen Teil Ost-Flan
derns /J. Taeldeman/.

$ 8. Der %-Pmlaut
G 591 erechtich:almechtich /Verdeyen/
L 76, 112 mechtich

Umlaut des kurzen a, primär bei Substantiven, Verben und 
in den Komparationsstufen des Adjektivs. Jünger und in östli
chen Quellen zu begegnen /Brabant, Limburg/ sind Umlaute, die 
durch den Vokal -i- in weiter entfernten unbetonten Suffixsil
ben verursacht waren - wie in den oben genannten Adjektiven. 
Die Konsonantenverbindung -eht- war im westlichen Mnl. eine 
Umlautshinderung, deshalb begegnen im Osten /"Geldern,
Overijsel, Limburg, selbst Brabant bis zu dem Dendertal"/ 
Pormen mit -e-, wo in Flandern ein -a- erhalten bleibt 
Von Loey 11:14/.

§ 9. Die o/u-Varianz

W 197 locht : vroeht
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V 233/4 vrocht : docht /«ducht/
W 435 Trocht 
E 66 - locht - 
L 303 sucht : ducht 
L 363 lost : dorst 
B 187 lost : ghecost

Die Ton Müller /1927:296/ gebrachten Beispiele belegen 
die rerbreitete Pormvarianz: neben den Formen mit -u— , 
wie lucht, lust, sucht, Tracht, ducht, durst, gibt es 
h&ufiger Formen mit -o- : locht, lost,... socht, Trocht, 
dorst, "Tor allem in Brabant und weiter östlich" /Van 
Loey 11:30/^ aber auch an der Küste West-Flanderns und 
auf den Inseln Zeelands /J.Taeldeman/»

6. Ist dieses -o- kein -u- mit einer mehr geöffneten 
und zentralen/«*/ -Aussprache? Könnten wir hier nicht 
doch den Umlaut sehen, bloB einen durch die hindern
den KonsonantenTerbindungen /-cht-!/ abgeschw&chten? 
Artikulatorisch kann diese Hinderung als eine durch 
z.B. stark spirantisches ch erzwungene größere und 
so der Palatalisierung entgegenwirkende Öffnung 
gedeutet werden /Tgl. die Rolle des Öffnungsgrades 
bei der Differenzierung der beiden ndl. kurzen 
o, Schönfeld §79/.

n , .Etwas Ähnliches - eine Differenzierung des /y:/
in eine Vorderzungen- und eine MittelZungenvariante 
/t orn - zentral/ je nachdem es auf bestimmten 
Gebieten entzündet werden konnte, postulieren Schönfeld 
- Van loey §73, letzter Absatz. Sie stellen fest, daB das 
aus dem /friesischen? ingrAonischen?/ i-Umlaut des 
ü entstandene [j\] auf den sogenannten entzündenden 
Gebieten /West-PIändern, Leuven/ zu [\J delabiali- 
siezrt wurde, während das sog. spontan palatalisiei*te 
/y:/ ü keine Entrundung kannte, d.h.:

ü + i-Umlaut > / y + Entrundung^> /!/ 
ü + Palatal. >/y:/2 - keine Entrundung 

Daraus ziehen sie den Schluß, daB das /y:/1 ein Vor
der zuzigenTokal sei, und das /y:/2 mehr zentral 
artikuliert worden sei.
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§1 0. Die -o-/-oe Varianz in der Schreibung

1. D 155/6 oghen : ghenoeghen, /o:/ : /o:/
2. E 959/60 voeght : cocht /o:/ : /V; nach Müller, 

Verdeyen und V. Loey - /o:/ : /o:/, s. unten §55«
Diese ‘Z.vei Beispiele haben wohl miteinander nichts 
zu tun: das zweite war damals und wäre heute als eine 
Konsonanz zu verstehen: vgl. E 843/4 comt:verdoemt, 
G15/16 beroemt:comt also /o/ oder /&/ als Reim zu 
/o:/. Allein das erste enthält im Wort gehenoeghen, wenn 
mit /o:/,- noch nicht mit /u:/ gesprochen, eine poten
ziell aufschlußreiche Besonderheit. In den westlichen 
Dialekten verläuft der oben erwähnte ProzeB urg.
6 y alt-/mittelndl. ä langsamer, d.h. das 6 bleibt 
länger unverändert. Die Hss. haben für flära. soe auch 
so. während Wörter mit -oe-als Reime bei den o-Lauten 
stehen: doe : also, /o:/ : /o:/
Noch 1708 schreibt eine Grammatik, daß zu Rotterdam 
/sftdholländisch/ kook.ie /o:/ anstatt koekje /u:/ 
gesprochen wurde, Schönfeld § 68.
Der /o:/-Reim im 1. Beispiel wird also als westlich zu 
nennen sein. Wegen der Schreibung mit -oe- /in der 
Position vor Labialen und Velaren schreibt das Flämische 
-ou-, Van Loey II § 85 b:7l/ vermutet Jedoch Taeldeman 
einen Njnsonanzreim /o3/ : /u/; auch Leendertz /1907 
sCLXXXIX/ hielt es fftr einen unsauberen Reim.
Man vergleiche aber folgende Stellen:
3. G 27/8 beroemen : comen
4. Cr 645/6 willecome : roeme
5. D 141/2 W 356/7 comen : verdoemen
6. W 595/6 bloemen : genomen
Nach Van Mierlo 1941:308 sind die einem Gedicht der 
Hulth. Hs. entnommenen Reime bloemen /comen/ vromen7flämisch : durch den Vergleich der Hulthemschen Version 
mit einer ostflämischen Abschrift aus Oudenaarde, die

7. E van den Berg /1985:21/ bezeichnet ähnliche Reime 
des Fl. Aiol als flämisch: VI.A 278-9 comen:genoemen 
458-9 comen:ncmen, 716-7 comen:verdoemen, 490-1 
noemen:comen.
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mehrmals sauberer war, stellte er die These, daß der 
Skribent der HH die Texte "verbrabantscht" hat. Eine 
systematische Untersuchung könnte erweisen, ob -oe- 
in ghenoeghen ursprünglich ist oder ursprüngliches 
-ou- ersetzt hatte, wie es z.B. -o— in drove /Oudenaarde/ 
ersetzte, wodurch droeve entstand /HH/ - Van Mierlo 
1941:307. Interessant ist in diesem Kontext T 107/8 
bedroeven : ghenoeghen. besonders wenn man die hand
schriftliche Version ghenooghen. mit -oo-, beachtet 
/Stellinga 2T4:105/: diese Stelle wird durch alle 
Herausgeber verbessert, das tut auch Leendertz /still
schweigend?/, der folgendes über die Bedeutung solcher 

Fälle schrieb: "Abweichungen von der gewöhnlichen 
Schreibung sind das wichtigste Hilfsmittel, um den 
phonetischen Wert der Schreibzeichen festzustellen 
/1907:CCIII/.
Eine mOgliche Erklärung der fünf Beispiele 3-6, wo 
wir auch o-Reime annehmen mOchten, wäre der konser
vierende Einfluß des -m-, angenommen, daß er nicht im
mer zugleich verkürzend wirkt /Van Loey II §85 b:7l/. 
Denselben konservierenden Einfluß hat auch y, was 
schon Leendertz behauptete, indem er o : o Reime in 
folgenden Paaren sehen wollte:
G 201/2 proeys : oergelyoes 
L 189/190, W 271/2, W 469/70 proys : gratioys 
Trifft das nicht zu^ dann stimmt die westliche Hypothese 
nicht und wir müssen noch die Wahl zwischen dem 
/Südwe8t/-ßrabantischen und limburgischen treffen. Das 
erstere kannte eine mehr oder weniger monophthongische 
/u:/-Aussprache des -oe-^wir müßten also für die 
Beispiele 1,3,4,5,6 ^onsonanzreime o:u annehmen. Für 
sich selbst ist ea nicht ausgeschlossen - vgl. die 
Statistiken der Reimabweichungen unten, Kap. 5.1 §8 
aber ein Unstand spricht gegen diese Wahl: in 4 Fällen 
tritt das Wort comen auf. Es ist theoretisch wenig 
wahrscheinlich ,daß sich viermal fast derselbe "Fehler” 
ereignet: wenn wir schätzungsweise annehmen, daß sie die
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relative Frequenz p*0,02 /d.h. 296/ besitzen 
/was für unseren Korpus eine absolute Frequenz 
von ca 50 Auftreten, bedeutet/ und wenn wir die 
Frequenz der Reimpaare mit Abweichung ungefähr auf 
496 /genauer 109:2500*0,044, s. u. 5*1.3* §8/ 
bestimmen, dann bekommen wir 2 als die maximale, allein 
aus dem Spiel des Zufalls erklärbare absolute 
Frequenz der unsauberen Reimpaare mit comen. Die 
wirklich beobachtete Anzahl ist also zweimal 
größer als die theoretisch zugelassene; bevor jemand 
das Gegenteil beweist, können wir es als einen der 
Gründe für die Ablehnung der brabantischen Hypothese 
betrachten.

Im Limburgischen und Ostbrabantischen habe es wie 
im Südwestbrabantischen auch kein 6 gegeben, im 
Gggensatz dazu aber bestand hier kein u-Monophthong 
mit dem ersten Element, das sich zwischen ö und ü 
situierte /Fan Loey II §85 b:71/. Auf diese Weise 
könnten die Beispiele 1,3-6 für saubere Reime 
erklärt werden.

§ 11. touwe. G 1056

Neben toe /und einigen ähnlichen Wörtern wie doe. 
hoe/ besteht i m B r a b a n t i  s e h e n  auch 
towe /dowe. howe/ zweisilbig ausgesprochen : to-we 
- Van loey II §87 Bem. 3. Eine bezeugte Form touwe 
/West-Brabant;, 1403/ wertet Van Loey /II §87 Anm. 
zu Bem. 3:71/diphthongisch*:ou. Doch:Formen wie towe. 
howe. couwe /*koe/ "sind auch in Limburg wahrgenommen" 
/ebd.II §130/. Dieser vereinzelte Beleg ist kein 
starker Beweis.

§ 12. sueght : ghevuecht. G 213/14

/u:/ : /u:/
Suecht ist 2. Ps. Sg., Präs. von mnl. soegen /züchten,
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zwoegen/ Die Grapheme -ue- und -oe- repräsentieren 
das aus dem urgerm. 8 entstandene ü. über beide 
Schreibweisen berichtet Schönfeld §68 folgendes: "Das 
-ue-, das im mittelalterlichen Brabantisch lange 
Zeit neben dem -oe- im Gebrauch war, konnte anfänglich 
ein /u:/ bedeutet haben; dieses Stadium ist in Limburg 
schon im 10. Jh. erreicht." An der Schreibung -ue-Ogibt es also nichts spezifisch Brabantisches , das 
müßte eher die -oe- Schreibung sein. Vgl. noch: E 471 
droever, E 479 droever.

§ 15. tu : u E 859/60 /Verdeyen, Van Loey 1951/

/y:/ : /y:/

Das Personalpronomen u /2. Per. PI., Dat., Akk./ ist 
überall palatalisiert, auch im limburgischen, weil 
es aus dem germ. ui stammt /Van Loey II §88b:75/.
Die Schreibung tu für regelmäßiges toe weist wohl 
auch auf die Palatalisierung hin, wieder zu /y:/, 
weil es aus dem westgerm. t8 stammt; Van Loey 
II §87 Bem.1, S.73: "östliches mal. bis ins Brab."

§14. voeren : uren E 109/10 /Verdeyen, Van Loey 1951/

/u:/ : /u:/? /y:/ : /y:/?

"Die Schreibung -oe-, die anfänglich zur Weidergabe, 
eines Zwischenstadiums /o e/ bei der t'y Ü-Entwicklung 
gedient haben wird, ist die übliche Schreibweise des 
neuen Monophthongs /u:/ geworden, zuerst in Brabant,
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danach Ton dort aus öber das ganze ndl. Gebiet. 
Im 17.Jh. Ist sie allgemein" /Schönfeld §68/.
Der Reim /u;u/wenn es keine Konsonanz ist!/ 

setzt also nlchtpalatalisiertes -u— ln uren 
vorausdas gilt nun für Sstlichea Mnl. /offene 
Silbe, kein Umlantsfaktor, Tan Loey I § 88b/. 
Sollte uren westlicher sein und ein /y:/ haben, 
dann wäre es auf voeren nicht zu reimen, es Bei 
denn wir würden hier mit Yerdeyen den Umlaut 
vueren annehmen.
Der /u/-Umlaut ist eine östliche Erscheinung: 
nach Tan Loey II §87:73 bis ins Brabantlsche, 
nach Taeldeman 1978 einschlieHLich des Dender
tais in Ost-Flandern. Der /y:/-Reim sei nur auf 
dem Gebiet möglich, wo -u- in uren palatalisiert 
und -oe- in voeren umgelautet ist - d.h. in 
Brabant und im südöstlichen Ost-Flandern.

Das letzte scheint ein starkes Argument für 
die brabantlsche Aussprache dieses Reimpaars zu 
sein.
Die Annahme der brabantischen Hypothese hat 

aber ihre Konsequenzen; besonders wenn man an das 
Südwestbrabantische denkt /Tan Loey 1951/. Für 
dieses Gebiet /Brüssel, Löwen,

8. Im Gegenteil vielleicht: nach Tan Loey II,
§ 86a:70 ist die u/ue-Schreibung des u-Lautes 
eindeutig limburgisch.

9. In der Anmerkungen zu dieser Zeile in seiner 
Esmoreit-Edition 1^E7» 1938:38. Roemans - Tan 
Assche erklären dieses Wortpaar, wie auch tu:u 
für einen Beweis brabantischer Aussprache /in 
ihrer Edition, ^ 2 0  1977:130 u. 172/. Tan 
Loey 1951:83.
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Kechelen, Antwerpen/, das dem Ostbrabantisehen gegenflberge-
stellt wird /vgl. Verdeyen/, ist von Van Loey /1937:136 f./
eine phonetische Besonderheit festgestellt, die auf der
PalataliBierung des -oe- auch in W5rtem ohne Umlautsfaktcr
beruht und deshalb "spontane Palatalisierung" heißt. Der

4erProzeB war in 13» Jh. wirksam und seit Mitte des 14. Jh. 
nimmt sein Einfluß ab. Zuletzt ist die Erscheinung völlig 
röckgängig gemacht und vereinzelte Reliktwörter erinnern noch 
daran: Tervuren ah dem FluB Voer.

Die brabantisebe Hypothese wird folgende Pakten berück
sichtigen mflssen: - die Texte der AS sollten wenigstens 
deutliche Spuren der Palatalisierung aufweisen, und jene 
scheinen nicht so zahlreich, ja beinahe auf ümiautsfälle 
beschränkt zu sein. Pör die beispielsweise genannten pala- 
talisierten Formen wie brueder, druech, ghenuech, gued, 
muet, tue /Van Loey II §87. Bem. 1:73/ finden sich beliebig 
viele Formen mit -oe- und nur wenige mit -ue- z.B.:

E 271/2, 291, 439/40 etc. broeder : moeder 
E 377/8, 547/8 droech : ghenoech 
E 129/30-spoet : goet 
E 207/8 vroet : moet
Kan kann natürlich behaupten, daB diese Wörter /auch moeder?/ 

doch Palatalisierung kannten, bloß ist sie mit -oe- angedeutet 
gewesen: dieses Graphem trat im Laufe des 14.Jh. an die Stelle
des -ue- in dieser Funktion /Varn Loey 1937:140/ und sie
konnten als Paare mit phonetisch verwandten Lauten einfach 
angepaBt werden, um so mehr als der Prozeß im Schwinden be
griffen war. Dies hätte nun die ue-Schreibung z.B. in E 171
gedueren, E 331 creatuere, E 413, 443 natuere : creatuere,
B 3 3 7 /8 gheburen : eueren erklären können, weil hier nichts 
röckgängig gemacht werden konnte; wie sind dann aber Formen 
zu erklären wie E 468 druefste /Umlaut?/ und vor allem : 
brueder, das in T 130, 136, 137a, 144, 145a, 156, 187 u.,
192 begegnet, während wir in demselben Stflck Formen finden 
wie T 107/8 bedroeven : ghenoeghen 

113/14 voete : moete 
160 droever

und häufig goede. goet. Kann diese frequente Form kein 
Beweis dafür sein, daß die Palatalisierung stets sichtbar
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ist dort, wo sie eingetreten war? Man muß zuletzt auch darauf 
achten, daß es eine Periode gegeben hat, wo in dieser Hinsicht 
Zweisprachigkeit herrschen mußte /Van Loey 1937:139/, mit den 
sie begleitenden Erscheinungen : Normunsicherheit, Hyperkorrekt
heit, die der Reimgenauigkeit nicht förerlich sein werden.

$ 15. Sie — ouw— /—uw— Varianz

1 745/6 ghehout : ghetrout /heute gehuwd : getrouwd/
R 88/9 hude : troude /huwde : trouwde/,nach Müller

ou : ou
D 3/4 ghehuut : vernuut /gehuwd : vernieuwd/
G 42,58, 93; L 762 huwelijc
W 281/2 ghesnout : rout. heute geaneeuwd : rouwt 
L 765, 823/4 ghetrout : rout /nicht zout. wie bei

toller S.295 zu lesen ist!/

Uber diese Reihe läßt sich mit SchSnfeld § 54 Bem. 3 folgen
des sagen: D̂er Unterschied -uw-/ouw- ist dialektgebunden:
-uw- ist grudsätzlich westfitmisch, -ouw- brabantisch-hol- 
ldisch. Van Loey S. 77 § 89 c schreibt jedoch, -uw - sei 
"/hauptsächlich ost-/flftmisch und holländisch", -ouw- dage
gen brabantisch, obwohl auch in westflämisehen Dokumenten 
anzutreffen. In den Anmerkungen zu diesem Punkt rerzeichnet 
er vereinzelte -uw-/-uu-Schreibungen in Brabant /z.B. 1351 
Brässel : ghehuwet/ und in Am. a schreibt er: "neben snuwen 
noch östlich gesni it. hu wen : ghehi.1t". Verdam /Hondwoordenboek/ 
hält sowohl ruwen als auch rouwen /Bed. rüsten/ fflr ostmnl. 
Bemerkenswert ist die Selbstkorrektur des Abschreibers E 317 
rouwe / ruwe.

Ob das alles gegen die flandrische bzw. limburgische und 
fär die brabantische Hypothese von toller spricht, möchte 
man von Dialektologen erfahren: das von toller gebrachte 
Material der -uw-/-ou-Reihe ist - unabhängig von der Dialektge
bundenheit der Nebenformen : -uw- westlich, -ouw- zentral 
nämlich nicht eindeutig: es enthält Wörter, die zwar in 
Reimposition stehen, wo sie im Prinzip den ursprünglichen 
Zustand länger behalten /" regressive Schreibung"/ 
stets aber bilden sie phonetisch verwandte Paare, die
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entweder zusammen historische lautentwicklungen mitmachen 
konnten* oder beim Abschreiben durch einen fremddiallekt- 
sprachigen Skribenten beide leicht adaptiert werden konn
ten:

/huwen : truwen : ruwen/ : /houwen : trouwen : rouwen/ usw. 
Darüber hinaus ist huwen /und damit wohl auch huwelije/ kein 
Dialektwort /J.Taeldeman, 19.05.1985/.-

Ein Paar wie ghetrout : zout /Müller 1927:295/ hätte ein 
Beweis sein können, weil es phonetisch nicht verwandte Wörter 
hat* die sich von einem ein einen anderen Dialekt nicht als 
Paar übertragen lassen; eB ist leider ein Druck- /Schreib-?/- 
fehler.

§16. Die -r-Synkope

G 707/8 hoet : scoet /hovet, hoofd : schoot/
D 13/14 hoet : groet* auch G 1061/2 
aber: E 58516 gheloeft : hoeft
Die Synkope des intervokalisehen -▼- gilt als ein deutliches 

Kennzeichen des Brabantischen - Van Loey II, II, § 126.4. In 
der Besprechung dieser Erscheinung - § 109, Bem. 2 stammen die 
meisten Beispiele aus Brabant, einzelne aus Flandern und 
Limburg /St. Truiden und Hasselt/. Ein weiteres Merkmal des 
Brabantischen - die g-Synkope, belegt nach Tan Loey II § 112 
Anm. zu Bem. 2 in E 363, 378, 973, 982, Li, 34, 96,,B 202 
388 /swijt « swijgt, nicht in Reimposition/ - ist aber auch 
im Limburgischen bekannt /§128/.

§ 17. Die d-Synkope

D 125/6 rrouwen : ghehouwen /-houden/
128/7 gheblouwen : bescouden /bescouden=bescelden/

R 62/3 onthouden : bescouden ■ bescelden

Die d-Synkope wird zu den Kennzeichen des Limburgischen 
gerechnet /Tan Loey II, § 128:128/; auch das Brabantische 
und /später/ das östliche Ostflämisch kennen sie /J. Taeldeman/. 
Können die nichtsynkopierten Formen aus Robben also für 
westflämisch erklärt werden?
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Müller hat sonst noch eine Reihe bemerkenswerter Yarianz- 
formen genannt, die er nicht gebrauchen konnte, weil sie 
damals noch nicht untersucht waren. Wir können hier nicht 
alles mit dem heutigen Stand der Porschung konfrontieren, 
weil manches nicht eindeutig formuliert wurde /die Belege 
waren von ifciller nicht in den Texten der AS lokalisiert/. 
Unten folgen Kommentare zu einigen ron Maller /S.296/ auf
geworfenen Prägen.

§18. Die Reime -ent ; -int

Dieser e : i-^echsel vor -n-, -s- u.a.m. "scheint vor 
allem in Brabant, sowie in Holland und weiter ostwärts, 
sporadisch in Plandern" aufzutreten - Ton Loey II, § 156. 
Damit ist natflrli-ch die Präge nach der Ursache der Inkon
sequenz im Wechsel und dessen Auswertbarkeit für die Dieû  
lektidentifizierung nicht beantwortet. Leendertz /1907: 
CLXXXIII/ stellte den e:i-Reimen vom Typ fiermaaent: 
kint E 67, ähnlich in E 231, 275, 313, 387, Li 123, W 559,
D 401 eine größere Anzahl der i:i-Reime vom Typ tomint: 
kint gegenüber in: E 653, und ähnlich: G 13, 401, 775 
sowie 289, 357, 453, 947 /e:e/, L 777, 815 

D 69, 201, 227, 315, 355 
T 131
W 65, 177, 335, vgl.u. 5.5.1 § 2 

' Seiner Meinung nach sind die Reime später durch den 
Abschreiber genau fflr das Auge gemacht, man könnte dann 
vielleicht wieder von der Brabantisierung sprechen.

Bemerkenswert ist die Schreibung Ghint /Gent, H 51/.

S 19. Die Reime -ect : -egt

/k/ : /k/
L 503/4 /ghi/ segt : sprect
B 253/4, W 147 segt : ghedect, ähnlich Li 127, E 475 
G 421/2 segt : stect

Aber /x/ : /x/
G 83/4 seght : gheweght 
G 109/10 seght : pleght 

Schönfeld /§ 84:101/ sagt, daB das explosive /g/, stimmlos 
/k/, vermutlich neben dem spirantischen /y/, stimmlos /x/,
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wahrscheinlich nur io Westen bestanden habe. Van Loey II»
§ 112, geht weiter: Westflämisch, auch Brabantisch, dort z.B. 
segt : sprect; ostmnl. 1300-1350, dort z.B. lickind fflr liegend.

ck=k; möglich als Verhärtung des e x p l o s i v e n  
gg*g /zugleich ein östliches Beispiel fflr den oben besprochenen 
e/i-Wechsel, bloB in der Schwa-Position/. In diesem Zusammen
hang ist E 619 lict fflr ligt, liggen, beachtenswert.

§ 20. Die e-Dehnung

gheelt/ ghelt V 377 seilt : geeit
teelt R 104 teelt : stelt
sceelt G 313 beveelt bereit

gheweelt, erscheint in Reimposition mit ghi seelt /zult/ in 
G 561/2.
Vgl. weiter: E 119/20 ghewelt : ghelt, sowie E 133/4, 199/200,
217/8. Die Vokaldehnung in der Verbindung e+l+Kons, undiae+n+Xons. begegnet vor allem Limburg und in Brabant, aber 
auch sporadisch in Flandern /Van Loey II §52 Bern 2./. Seelt : 
gerade diese 2. P. PI. von seien, was die gebräuchlichste 
Variante fflr zullen in Brabant war ist dort nicht gewöhnlich: 
häufiger ist die form sult/ selt/seelt /Van Loey I, §68:91/, 
das letzte, die Rundung eju in manchen Wörtern /vor 1+Xons./ 
war in der zweiten Hälfte des 14.Jh. in Brabant geläufig, 
auch in Holland, weniger in Flandern /II,§16/. Die Form Beelt 
war also während der Verfertigung der Hulthemschen Handschrift 
höchstwahrscheinlich ein Archaismus.

§ 21. Die a/o - Varianz10

Der Wechsel a”7o wird durch den labialen oder gutturalen 
Xonsonanten im Morphemanlautjrerursacht /Schönfeld §58 Bem. 
2:71/. ln den Texten der AS begegnen laut Müller häufiger: 
brachte, wrachte, seltener: brochte,. wrochte usw. Im allge
meinen sind die Formen mit -o- westlich, diejenigen mit -a- 
östlich, doch begegnen die letzteren auch im Westen - Tan 
Loey II, §3. ■ ,

10. Z.B. D 176$ gehört auch hier D 100 borsten /zu barsten 
oder bersten/? Das wäre dann wieder ein Hinweis auf die 
westliche Herkunft von Drie daghe here.
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Bem. 1:11« nach «. Taeldeman sehr selten. Das Übergewicht 
an östlichen Formen muB jedoch durch eine Ontersuchnung deren 
Kontexte verifiziert werden.

4.1.3.2. Grammatik
Die meisten Beispiele dieser Gruppe betreffen die Konjuga
tion /Müller 1927:296-7/.
6 22. Die Kflrzung des e

G 729/30 wet : onghelet 
D 75/6 wet : et 
W 185/6 verghet : met

Als Vergleich können wir folgende Stellen ohne Kürzung 
anführen:

D 237/8 u. 317/8 weten : eten 
D 201/2 u. 261/2 eten : vermeter 
D 249/50 eten : vergheten
2 385/6 u. 949/50 weet : leet, vgl. auch B 332, 415/6 
454.

Dieselbe Erscheinung haben wir in folgenden Beispielen 
Müllers:

L 277/8 nemt : ontvremt 
G 387/8 ghebrect : stect 
G 421/2 segt : stect 
D 377 ghebrect : sprect
L 503 segt : sprect

Es geht hier um die Kürzung des 3 in den Präsensformen 
starker Verben die mit -t konjugiert wurden; zwei häufigste 
Gruppen: Verben mit -t- im Stamm /eten, meten, vergeten/ 
und diejenigen mit -k- im Stamm /spreken, breken, steken/; 
sonst, seltener, z.B. in nemen. Van loey II. § 5:14 loka
lisiert die Erscheinung nicht, gibt bloß Beispiele aus 
Brabant u. Flandern11 /selbst Utrecht 1420: nemt u.a.m./,

11. Diese Lokalisierung /auch West-Flandem/ bestätigt 
J. Taeldeman.
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▼erweist auf die "Limburgache Sermoenen", herausgegeben'
▼on J.H. Kern, Groningen 1891, § 14. T.d.ros Reynaarde, Z.
1204 gl et. Also: algemein mittelniederländisch?

§ 25. Umlaut des & bei starker Konjugation

D 53/4 gheet : steet 
D 123/4 gheet : leet
W 567/8 heet : steet /auch bei Verdeyen/
W 212/3 steet s weet 
Weiter g/h/eet in Li 38, 57, H 3, D 94 
In den beiden Wärtern haben wir den Omlaut 5 7 5, der bei 

starken Verben "im Osten bis nach Brabant, sporadisch im 
Westen" eintritt -.Van Loey I, § 49d:56.

6 24»hen/hun
E 148/Pers. Pron. hen /Dat.PI. / - anstatt hun 

Darüber berichtet Varn Loey I, § 28:36: in Brabant ist die 
«bliche Form hen. Sstlich sind hen. hun /am hftufigsten/, 
•hon. Vgl. aber § 81.
Mit der einen Stelle ist natflrlich nichts eu beweisen.

$ 25.hi wilt

G 919, 1011; L 176 hi/si wiltj/su : willen/
Die Varianten bei Van Loey I, § 75:94 sind nicht als regio
nal markiert dargestellt, die Beispiele mit wilt in den 
Anm. sind brabantisch. Laut J. Taeldeman auch ln Flandern 
beBeugt.

626. doeghet

G 549, B 96 /Daper. PI. u. 3. Per. Sg. Indik. su: dogen 
• deugen/
Die regelmäßige Form ist hi dooch; "nach 1360 auch doghet, 
doecht, duecht" /das letBte Holl./ - Van Loey I, §71:89.
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4.1.3,3. Lexik 

$ 27. hie. E 905
Dieses Beispiel hat Müller /S.297/ mit einer Bemerkung 
▼ersehen, die Termiten läBt, daB er die von Leenderte 
vorgenommene Identifizierung von hie mit hier nicht richtig 
fand. Es ist jedoch eine bekannte Erscheinung der r-Ver- 
stummung: "östlich sind Formen wie da»daar. hie,-ee=eer. 
Kee*meer ist allgemein" - Van Loey II, §103 Bem.:91. An hie 
als Nebenform von hi /3.Ber. Sg. Mask., Nom./ ist nicht zu 
denken, weil es in den Satz E904/5 überhaupt nicht paßt.
Laut J. Taeldeman ist hie "östlicher Brabantisch und 
Limburgisch."

§ 28. swesters T 177
NDer Übergang von -wi- und -we- in -u-, z.B. twisschen -

tussen oder swister - zuster begegnet nach Schönfeld §53:61
vor allem in östlichen Dialekten. Formen mit -w- sind 

12westlich. Um seine brab. These zu unterstützen hätte 
Müller also lieber andere Stellen nennen sollen: T 141, 163 
suster Lute/n/, T 155 suster l«tgaert.
Interessanterweise hat er zu diesen Formen keine Stellung 
genommen, obwohl sie ja in vollkommenem Widerspruch zu 

seinem Beleg stehen: was er auch damit beweisen wollte, 
Gegenbeweise hat er verschwiegen.
Er kannte diese Stellen gut, weil er sie selbst als 

Fundorte des Eigennamens Lutgaert angibt.

S 29. /wijt/molder /zu : mulder/

Das ist wohl die oben, § 9, besprochene regionale u/o-Varianz, 
Formen mit -o- gelten in Brabant und weiter östlich für 
üblich - Van Loey II, §35a:30

12. Aber nicht südwestlich FLandem hat -u- /J. Taeldeman/, 
w wäre also für Seeland und Holland charakteristisch?
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5 30. Das Suffix -heit. G 300

Dieses Vortbildungssuffix der weiblichen Substantive 
erscheint auch als -heid; im Nom., Akk. als -hede, heide, 
im Gen., Dat. als -heiden, abelheiden G 300 -heden: Weder 
Schönfeld noch Van Loey I, §14 Bem. 3s19 geben Bescheid 
öber die eventuelle regionale Gebundenheit dieser Formen.
Van Loey II, §59 Anm. zu Bem. 3:48 gibt Beispiele aus 
West-Flandern und Brabant. Sach J. Taeldeman scheinen sie 
vor allem flämisch, vielleicht auch brabantisch. E van den 
■°erg vermutet die Lokalisierung: -e- westlich, -ei- brabantisch.

§ 31. abel. E.G.L.WS.

Es ist nicht deutlich gesagt, warum dieses Wort brabantisch 
sein soll, es steht übrigens nur in den Titeln der Stöcke, 
die höchstwahrscheinlich nicht von dem Verfasser, sondern 
von dem Abschreiber stammen, der wirklich in Brabant /Brüssel/ 
tätig sein konnte /Tack 1913/.

§ 32. Die Eigennamen Godevaert. Eysenbaert. Bruuyswi.jc.
Luutgaert

Diese Eigennamen /dazu noch Rubben - Müller 1929:114/ sind 
keine stärkeren Beweise für das Brabantische, als die fland
rischen Städtenaraen Corterike und Ghint es für das Flämische 
waren. Killer versieht sie selbst mit Fragezeichen.

Für die Fundorte aller Eigennamen sehe man den Index 
in Beilage 4.

Bei Eysenbaert kann man mit J. Taeldeman die Diphthongie
rung des westgerm. f annehmen, die frühesten /l4.Jh. / in 
Brabant und am Westrand Limburgs /dort wahrsch. noch nicht 
im 1 4.Jh./ eintrat.
Dasselbe wird für Bruuyswi je gelten, wo wahrscheinlich die 

Diphthongierung des -uu- schon sichtbar ist. Die beiden Diph
thongierungen hatten in groben Umrissen einen parallelen 
Verlauf, und können für diese Zeit als Kennzeichen des B r a- 
b a n t i s c h e n  betrachtet werden.

Man müßte sie aber wieder systematisch mit anderen diph
thongierten und diphthorgierbaren Formen vergleichen wie
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luutgaert1  ̂duwel, Buge, um festBtellen zu können, ob eie kei
ne eplteren Aenderungen sind.

Iet Ewsenbaert brabantiech, dann wird Corterike notwendig 
flflaieeh und damit beliebig Tiele nichtdiphthongierte Formen 
wie z.B. L 161/2 Sanderine : aine, das ohne Probleme diphthon
giert werden konnte.
Es bleibt noch der Mame der liaburgiechen Stadt Maastricht, 

den Verdeyen als ein Argument für die limburgische Herkunft 
des V gebrauchte und den Müller dech in seine /brabantische 
Herkunft postulierende/ Beweisführung mit einbesieht. Die ein
schlägige Stelle in W 625-5 setst wirklich mehr Wissen über 
jene Gegend woraus, als die bloBe Erwähnung Ton Kortrijk und 
Cent in H, aber bedeutet keineswegs, daB der Verfasser Ton dort 
gestammt haben oder dort ansässig gewesen sein muB. DaB bei 
Maastricht Steinkohle gewon^e^ wurde, oder daB sich dort Stein
gruben1 * befanden, oder auch die Umgebung als ein Aufent
haltsort Ton Landstreichern /Kolenberg/ und ein Standplatz 
einer Schnrkenakademie gegolten hat - das alles konnte auch 
ein Fremdling bald erfahren.

*
4.1.3.4« Zusammenfassung zu Müller 

§ 55. Gegenbeweise

Dieser Fülle Ton Belegen, die seine brabantische Hypothese zu 
unterstützen hatten, stellte Müller /S. 297-8/ einige deutlich 
/west-/flämisehe Erscheinungen gegenüber:
- <J 30 ghesleghen, zu brab. gheslaghen1 5
- H 51 pit und D 284 +dinne /im Text steht dünne als Reim zu 
weerdinne/, beides ingräonlsche u-Entrundungen /Van Loey I,
§ 4: 4/

13. Hl. Iutgaert /1182-1246, Attwater S. 223/ stammte aus
Tongeren, Südwest-Limburg. Das "Lewen Tan Sinte Iutgaert*
ist auch limburgisch.

14» steencolen in W 623 wollte Franquir .it und nach ihm Ende-
pols und Müller als steenculen - Steingruben /Mergel/ 
lesen Verdeyen 543. Müller 297.Zu Kolenberg: Enklaarz1956:116.

15. Sowohl gheslegen als auch toghen sind schon Tor 1300 im Westbrabantisehen festgestellt worden /Bertheloot 1984:72 und Karte 80/.
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- D 3 ghehuut /s.o. § 15/ und D 7 toghen /heute:
tcnen/

- die flämischen Städtenamen Corterike und Ghint 
/s.o., § 32/
nÜberzeugt davon, daB die flämischen Gegenbeispiele 

bei weitem nicht so zahlreich sind1 ,̂ wie die ver- 
meitlichen Brabantismen, fühlte er eich berechtigt, 
sowohl die flandrische als auch die östliche 
/Ost-Brabant - Limburg/ Hypothese abzuweisen und 
ihnen seine brabantische gegenüberzustellen.

$ 51. Zusammenfassung

Anhand des heutigen Hanbuchwissens über die mittel
niederländischen Dialekte kann folgendes festgestellt 
werden:

1° Die meisten 3elege von Kuller können nicht nur 
aus Brabant, sondern auch aus dem übrigen öst
lichen /Stid/mittelniederländisch stammen - die

16. Ihre Anzahl läßt sich vermehren, vgl.:
D 151 terden, L 129, R 234 mans,
,D 263 live /leven/, 2 3S4 = ¥ 178 bringhen
D 205 keyti^fs, E 49 dincken,
D 206, 383 wijfs,
E 680, 802, 803, G 183, I 723, D 133, W 311 
ofte /das von Derteloot 1983:288 als typiscil 
brabantisch bezeichnete "ochte" begegnet 
nur in E 31 o und L 301/.
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Paragraphen 7, 8, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 27,
28, 29.

2° Einige Belege können das ganze oder fast
das ganze mnl. Gebiet betreffen — § 9 u. 22.

3° Manches erweist sich schlechterdings als 
überwiegend westlich - 10, 19, 30. Zusammen 
mit den Gegenbeispielen aus den Paragraphen 
15, 17, 21, 28, 33 ergibt das eine nicht zu 
übersehende flandrische Spur.

4° Weniges lftBt sich deutlicher mit dem Brabanti- 
schen verbinden - die P. 11, 12, 14, 15, 16, 
18: Dabei können aber die Wörter im § 15 
brabantische Uebersetzungen sein, weil sie 
paarweise auftreten, für 11, 14, 16, 18 gibt 
es auch Einzelbelege aus Flandern und /oder 
Limburg; die Schreibung aus 12 hat nichts 
spezifisch Brabantisches, für 15, 18 ließen 
sich mehrere Gegenbeispiele aus den Texten 
selbst nennen.

5° Die Formen aus den Paragraphen 25 und 26 
werden im Handbuch nicht als ausdrücklich 
brabantisch bezeichnet, die dort genannten 
Beispiele sind alle brabantisch. Die Belege 
von Müller stehen jedoch nicht in Reimpo- 
sition und ihre Ursprünglichkeit ist des
halb nicht sicher. Das letzte gilt auch 
für 31 /abel/.
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Mit seinen Argumenten wird Müller die brabantische 
Herkunft der Abele Speien /gegenüber der ostbraban- 
tisch-limburgischen/ nicht bewiesen haben: 
nur das östliche Gebiet ist wahrscheinlich gemacht. 
Die Flandrizismen wurden jedoch nicht interpretiert.

4.1.4. S ü d w e s t  - B r a b a n t  /A. Tan Loey/

§35. Vokaldehnung vor -cht - 
§36. Die e-Apokope: 1. - bei 
Nomina, 2. — bei Verben im 
Indikativ, 3. - bei Verben im 
Konjunktiv, 3. - mit Dehnung.
§37 Zusammenfassung.

Verdeyen hat in der Argumentation Müllers keinen 
Grund dafür gesehen, um seinen Standpunkt zu ver
lassen, sonst ist die brabantische Herkunft der 
Stücke auch nicht so allgemein akzeptiert worden 
wie vorher die flandrische. Selbst nicht, nachdem 
Van Jk>ey in seinem Aufsatz Esmoreltlana /1951:83/ 
geschrieben hatte: "DaB die Sprache des Esmorelt 
das Brabantische ist, weiB man seit langem1,1̂
Er faßte dabei einige Beweise von Kuller zusam
men und brachte danach selbst einige neue, die er 
seiner ausführlichen Untersuchung des Südwest- 
brabantischen /1937/ verdankte:

- Umlaut & zu ee /s. oben, §7/

 T -----17. Knuvelder 1970:305 - östliches Südbrabantisch, 
gegen limburgische Grenze. - J. Reynaert in der 
Moderne Encyclopédie van de Vereldliteratuur, 
Haarlem — Antwerpen 1980:1:18, s.v. Abele speien: 
östlich, Brabant oder Binburg. - Stellings 2V5:87: 
der Abschreiber wahrscheinlich ein Flame, aber das 
ursprüngliche Manuskript möglicherweise von einem 
Ost-Brabanter oder Limburger verfertigt.
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- Die o/u-Tarianz, lost/lust /s. oben, § 9/
- Die Palatalisierung toe - tu /s. oben. § 13/
- Der Uniaut oe /u:/ zu /y:/ in voeren:uren 

/s. oben. § 14/
Da die Erseheinungen an angeführten Orten oben 

diskutiert sind, brauchen sie nicht wiederholt zu 
werden. Man kann nur anmerken, da£ Von Loey, 
genauso wie Müller, manchmal dieselben Beispiele wie 
verdeyen nennt, um etwas anderes zu beweisen, ohne 
mit dem Gegner zu diskutieren.

§ 35. Dehnung vor - c h t

E 959/60 voegt : cocht — /o:/? Tgl. §10 oben.
Selbst wenn wir annehmen, daB auch in cocht ein 

gedehntes 5 vorliegt und wenn wir es schaffen, zu 
erklären, warum die Dehnung hier und noch z.B. in 
707 vercocht, 711 vercochte, 932 cochte,
987 cochte graphisch nicht ausgedrückt worden ist18 
dann bleit uns noch die Information in der histori
schen Lautlehre von... Tan Loey, wo es im §79:68 
steht: in Brabant und Limburg wird das o auBer vor 
r+Kons. /was allgemein ndl. ist/ auch vor -1, -ch, 
-s/t, -d zu o gedehnt. ̂

18,. T e rd e y e n  nimmt als Modell vogt:cocht an, mit 
der alten Schreibung der langen Tokale mit 
einem Buchstaben. Venn der Abschreiber aber wohl 
-acht zu -aecht /Li 159, L661, vgl. G 835, L93, 
444/, -ogt zu oeght /L305/, -ech zu -eech /D245/ 
verbessert hat, wird schwierig einzusehen sein, 
warum das bei -ocht nicht geschehen konnte.

19 *In Limburg entsteht das gedehnte o durch die 
Apokope auch in geschlossener Silbe: hoel»hol,
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Das Wortpaar ist also fär die Unterscheidung 
zwischen Brabantisch und Idmburgisch irrelevant.

§ 36. Die e-Apokooe

1. ln Nomina
2. Bei Verben im Indikativ
3. -Bei Verben im Konjunktiv
4. Apokope mit Dehnung

$36.1. Die e-Apokope bei Nomina

1 a. £ 59/60 heer : seer 
1 b. E 292/3 doen : coen 
1 c. 619/20 priaoen : coen 
Van loey stellt fest /S.84/, daB die e-Apokope 

im Subst. here und Adj. coene im Brabantischen schon 
in der 2. Hälfte des 14.Jh. begegne und verweist 
auf sein Handbuch der historischen Iautlehre, wo 
man aus der Besprechung /§99:86/ erfährt, daB die 
e-Apokope:
- in Flandern im 13.Jh. auftrete /beschränkt auf die über-

/Forts./
hoef-hof" Van Loey II, § 78:68. Vgl. Playerwater 
34/5 coost:doorst.
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nächste Silbe nach dem Akzent/;
- in Brabant in der 2. Hälfte des 14.Jh. deutlich werde 

/Beispiele nur Substantive/;
- in Limburg "vor dem Ausgang des 13.Jh. vielleicht in 

Präpositionen, Adverbien u. Konjunktionen nachzuweisen sei; 
dec, eleen, ligt, regt, seer, im Substantiv soen/sone *
Sohn/, hierzu wohl das in der Anm. erwähnte strot/strat/ 
etrate /StraBe/, und bei den verben : heb, had.
Die e-Apokope ist also ohne Zweifel keine typisch oder gar 
rein brabantische Erscheinung. Darum haben einzelne Belege 
keine Beweiskraft. Um so mehr, als dabei die Gegenbeispiele 
nicht diskutiert werden, ^an müBte z.B. erklären, warum 
das eine Adverb neamenaeer in einem und demselben Text in 
vier unterschiedlichen Formen auftritt: E 537, 606 im Ters 
: nemmermeer /mit Apokope/, E 542 im Yers:nemmermee 
/r-Yerstummung, oben, § 27/, E 567/8 nemmermere : here 
/keine Apokope/, S 57778 nemmermeer : keer /mit Apokope 
in Reimposition/, oder warum neben der einen Form mit Apokope 
heer- /wegen der Frequenz dieses Wortes soll sie algemein 
sein/ - mehrere ohne Apokope stehen:
1 d. E 357/8 kere : here

523/4 here : onnere
567/8 nemmermere : here 
71, 722, 740 here; wobei noch:
71, 722, 763 her, Her coninc here, her vader.

Ist E 59 heer nicht durch E 60 seer aufgezwungen? - seer
ist ein Adjektiv, das etymologisch kein -e besaB, anders
als coene, das sein -e nur durch Apokope verlieren konnte.
Die Apokope wurde vielleicht durch zwei Faktoren begünstigt: 
die syntaktische Nachstellung ./neve coen. meester vroet wie: 
RBslein rot aber im Yokativ/, sowie durch den Reiazwang von 
seiten der Wörter seer, doen, prisoen. Dnd wieder dieselbe 
Frage: wenn der Text keine Modernisierung ist, wie sind 
Formen wie E 979 wel coene wigant oder G 853/4, 
prlsoene : coene zu erklären?
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§ 56.2 Die e-Apokope bei Verben im Indikativ

Van Loey nennt ein Beispiel der Apokope bei mochte /2a/ 
und zwei bei brachte /2b/
2a. E 333/4 brocht: mocht

Bei brocht liegt keine Apokope vor, es ist eine 
infolge der ge-Prokope verkürzte Form des Part. II 
gebrocht. Darüber hinaus, nicht in Reimposition, finden 
wir: E 951 mocht /3.P.Sg./, E 530 ghi mocht /2 PI., 
laut Van Loey I, § 67:88 erst nach 1400 in Brabant und 
Limburg zu begegnen/: dem können beispielsweise einige 
Formen ohne Apokope gegenübergestellt werden:

2b. L 379/80 mochte : ghewrochte oder E 944 ghi moeste 
/2. P. Sg. /.

2c. E 151/2 dach noch nacht : bracht /3.P.Sg. Prät, Ind./
E 569/70 bracht : geslacht
Vergleichen wir diese Belege mit den übrigen Stellen in 
E, wo diese Wörter auftreten:

2d. E 607/8 gheslachte : brachte -
6 9 1 /2 ghewrachte : gheslachte /Prät. von ghewercken
: Subst./
516 - gheslachte - 
7 7 5 /6 brachte : wrachte 
929 - brachte - 

2e. E 973/4 gewracht : ghedacht /Part.II : Subst./
513/4 was bracht : nacht /Part II : Subst./
141/2 dach ende nacht : gewacht /Subst.: Part. II/

Zum Vergleich mit 2c. und 2e. seien hier zwei Zeilen aus dem 
Gedicht eines anonymen Dichters des 14.*?h., Ghekwetst ben 
ik van binnen, zitiert:

2 f .,.Ic en can gherusten dach noch nachte 
...Gij sijt alleen in mijn ghedachte 

Es ergeben sich drei folgende Fälle:
- Reimzwang: Die Apokope ermöglicht es, ein Präteritum oder 
ein Substantiv auf ein Partizip zu reimen - zu vergleichen 
entsprechend mit 2b und 2f, 2a und 2e
- Spätere Modernisierung: beide Wörter im Reimpaar haben ein
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apokopierbares -e und können durch den Abschreiber nach 
seinem Sprachgefühl leicht modernisiert worden sein -2c. 
vgl. 2f,
- Die Modernisierung geschieht selten und nicht systema

tisch - 2d

$ 36.3. Die Apokope bei Verben im Konjunktiv

E 207/8 vroet ! moet /Adj. : 3.P.Sg. von moeten » mögen, 
missen/

511/2 moet : doet /I.P.Sg/
Die beiden von Tan loey genannten Beispielsverben stehen 
im Präsens, auch die übrigen, die nicht im Reim auftreten:
E 396, 405 - I.P.Sg.E 383, 593, 751 - 3.P.Sg., mit einem 
enklitischen Pronomen z.B. E 696 moetti - 2.P.Sg., E 487 
moetic. 905 moetse - alle in der -Bedeutung "missen", nicht 
■mögen" und nicht im Konjunktiv; es findet sich noch im 
Präteritum, im Ters 899 moeste - 1. P.Sg, KonJ., ohne Apokope, 
aber im Präs. erscheinen iberall Foxmen mit Apokope, was 
fir Tan Loey ein starkes Argument fir das Brabantische ist 
/1951:84/.
Die Schwierigheit bei der Interpretation dieses Punktes ist, 
daB Tan Loey in seiner historischen Formenlehre des Mittel
niederländischen /I, § 70:89/ als die ibllche Form des Terbs 
moeten in der ersten und dritten Person Sg. und 2.P.PI. 
gerade m o e t  nennt, nicht moete: bei der 1. Person merkt 
er an: "im 15.Jh. manchmal moete". bei der 3. - "Koni.ffmoete". über das PrÄteritum moeste heiBt es bei ihm: schon 
su Ende des 14.Jh. auch moest. Holl. u. Brab. most.
Damit wird die Dialektdistinktlvität auch dieser Belege 
relativiert sein. Die Erscheinung selbst - den Gebrauch von 
moet - können wir vielleicht zu den Fällen rechnen, vorüber 
Van Loey /I, §49 Bem. 1:56/ folgendes berichtet: Schon im
13.Jh. begegnet man ab und zu solchen durch den ^ersrhythmus 
verursachten Formen mit apokopiertem -c, wie ic woen. ic heb 
usw.
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Sonst begegnen überwiegend Konjunktivformen ohne Apokope:
E 241/2 wrachte : gheslachte

244, 247, 651, 703, 898 mochte /3.P.Sg. Prät./
306 mochte /1.P.Sg, Prät./
688 bringhe /3»P.Sg. Präsens/
690 hebbe /wie oben/

Das scheint die Feststellung von Tan Loey /I, § 49bs55/ 
einigermaBen zu bestätigen, daB im allgemeinen die e-Apokope 
"erst im 15.Jh. sporadisch, auch im Konjunktiv”, begegne.

6 36.4. Die Apokope mit Dehnung

E 323/4 wijst : met haerre list 
Tan Loey rechnet hier auch den Beleg mit cocht, s. oben,
§ 35 und § 10, zu. Das Reimpaar kann nach ihm /1951:84, F.2/ 
eine Modernisierung sein, weil die äbliche Form der stehenden 
Phrase in der zweiten Zeile "met liste" ist. Denselben Reim 
wijstslist finden wir in R 160/1, bloß steht "list" im 
Nominativ.

Wir finden in E noch folgende Belege dieser Erscheinungen

- 480 1c en wijst niet...
797 Wijstiet... /-wist ic het/
681 Wijste /Dehnung ohne Apokope/
339 Wlstic dat... /Keine Dehnung, die Enklise des ic 

setzt die e-Apokope voraus/
650 mijn kynt /-kind/, hierzu auch R 18 kijnt

■ •über die Apokope mit Dehnung schreibt Tan Loey /II, § 23 Anm. 
zu Bem. 2:25/: "Die Schreibung ki.lnd. wijnd /kind, wind - 
Dehnung des i vor -n+K,-cht, -k, -s+K/, weist auf das Geldri- 
eche, West-Overijselsche, Utrechtsche, Nordostbrabatische 
hin". Nach J. Taeldeman auch in Ost-Flandern bezeugt.

§ 37 Zusammenfassung zu Tan Loey 1951

Wie die meisten Argumente Müllers /§7-32/, repräsentieren 
die Belege Tan Loeys nicht nur das Brabantische, sondern auch
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das Limburgische /§ 35 und 36.1, 36,2 sowie die nach Müller 
wiederholten: § 7, 8, 13/; die Formen aus § 14, 9 36.1 und 
36.4 sind auch, sehr beschränkt, in Flandern vertreten; § 36.3 
konnte nicht eindeutig einem Dialekt zugeordnet werden /das 
Handbuch tut es nicht/ und war vermutlich eine stilistische 
Variante; § 36.4 enthält ein Wortpaar, wo beide Wörter ohne 
Reimabbau modifiziert werden konnten.
Mehrere von Van Loey in seine«Artikel äber Bsmoreit er

wähnte Beispiele von grammatischen und phonetischen 
Erscheinungen, die fflr das neuere Mittelniederländisch 
charakteristisch sind, die aber nicht in Reimwörtern stehen 
und - wie er selbst sagt - ebensogut von dem Verfasser wie 
von dem Abschreiber stammen können, werden hier nicht unter
sucht. Neben den Neuerungen finden sich dort auch alte 
- darunter parallele! - Formen, deren Anwesenheit im Text 
er als Gegner der Modernisierungshypothese aus dem Willen 
des Verfassers erklären-will, dem Werk eine archaische 
Färbung zu verleihen. Könnte man beweisen, daB Archaisierung 
ein geläufiges Stilmittel der mittelalterlichen Literatur 
war und wäre sie in diesem Werk zweckmäßig, dann hätte man 
die Modernisierung des Esmoreit-Textes mit Tan Loey aus- 
schlieBen dflrfen. Da aber eher das Gegenteil der Fall war:
Modernisierung bis zu den Grenzen des Absurden - werden die 

fiteren Parallelformen in E von Van Loey nicht richtig erklärt.
Nicht nur die zeitliche, auch eine geographische Verschie

bung des Textes hält er fflr unmöglich. Die Brabantismen 
seien seiner Meinung nach zu zahlreich, um durch einen Kopi
sten eingefflhrt worden zu sein. Man sehe auch keine Grflnde 
dafflr, eine tiefgreifende Textänderung anzunehmen. Im Fall 
eines Theatertextes, der an die Sprache eines jeden neuen 
Publikums angepaBt werden mußte, scheinen aber sowohl eine 
Modernisierung als auch eine /teilweise/ Dialektflbersetzung 
/etwa Barabantisierung/ nicht nur gut denkbar, sondern gerade 
notwendig!

4.1.5. Z u s a m m e n f a s s u n g  /des Abschnitts 
"Sprachlandscha ft"/

Aus der Behandlung der Hypothesen Aber die sprachliche Hei
matlandschaft der Abele Speien ergibt sich als Verhältnis-
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mäßig sicher nur die Erkenntnis, daB die Stücke Ö s t 
l i c h e r  Herkunft sind, /Brabant - Limburg/ vielleicht 
auBer Brie daghe here, das manche westliche Merkmale 
aufweist.

Brabantisch und Limburgisch haben sehr viele gemeinsame 
Züge /Van Loey II, § 126 und § 128/ und man kann die Bia- 
lektüugehBrigkeit eines Textea nur durch systematische 
Erforschung von mehreren,,nicht vereinzelten Erscheinungen 
feststellen.
Es war nicht die Aufgabe dieser Arbeit, die Sprachlandschaft 

/den Orsprungsdialekt/ der AS. zu bestimmen, ein Bolchea Werk 
kann nur von einem erfahrenen mutterspraehlichen Bialekto- 
logen und Sprachhistoriker geleistet werden.
Bie obige Auseinandersetzung mit den vorliegenden einschlä

gigen Hypothesen /Verdeyen, Müller,- Van Loey/ diente deshalb 
nicht der Begründung der Zurückweisung der einen oder der
Verteidigung bzw. Befestigung der anderen, sondern der Unter-

20suchung jeweiliger Argumente. Mach dem neuen Material, das 
doch hier und da gebracht worden ist, wurde nicht ganz Bjrs- 

. tematisch gesucht, es waren mehr oder weniger zufällige Be
obachtungen, die man als Signale einer noch zu untersuchen
den Problematik betrachten mag.
Ber dialektgeographischen Teil dieser Arbeit mag wphl deut— 

lieh gemacht haben, daB ein Problem nicht übergangen werden 
darf, obwohl es die Präge nach der Herkunft extra schwierig 
macht: Wenn man für das Mittelniederländische die Möglich
keit des Reimmetaplasmus zuläBt. Nach Lausberg / *1971:49 
§ 123.3 u. 124/ werden der Metaplasmus, d.h. Aenderung der 
lautlichen Zusammensetzung des WortkBrpers um des Reimes 
willen /beai dialektaler Herkunft/ und die Apokope "gerne 
als Reimmetaplasmus benutzt". Lausbergs Belege stammen aus 
dem Italienischen /Bante/, Französischen und Beutschen. Ei
niges belegen wir aus unserem Korpus im Kapitel über den 
Stil /s.u. 5.1.1, § 2/.
Eine systematische und tiefgreifende phonetische, morpho

logische und lexikologische Untersuchung der Sprache der 
Abele Speien, etwa wie die 1955 von Stellinga für die Syntax 
gelieferte, kOnnte sicherlich zur LOsung des Schlünsel-

20. Weder Müller noch Van Loey haben sich die Mühe gegeben 
zu zeigen, daB die Argumente Verdeyens nicht 3timmen.http://rcin.org.pl
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Problems bei der sprachlichen Interpretation eines mittel
alterlichen künstlerischen Textes beitragen: Wie ist nümlich 
das gegenseitige Verhältnis zwischen den temporalen, geo
graphischen und stilistischen Yarianten, oder: Welches 
- unter den parallelen Tarian2formen, die in demselben 
Text begegnen - sind die zeitlichen, die regionalen und die 
stilistischen Varianten? Möge die vorliegende Arbeit eine 
Anregung zu einer solchen Untersuchung werden!
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4.2. D a t i e r u n g

1. Sprache. - 2. Materielle Kultur. -
3. Kunst. - 4. Geschichte. - 5. The
ater. - 6. Literatur. - 7. Zusammen- . fassung

Das .genaue Entstehungsdatum der Abele Speien ist unbekannt. 
Datierungen, die man vorgeschlagen hatte, schwankten zwi
schen dem 13.Jh. /Serrure 1835:12/ und dem Anfang des 15.Jhs.
/Worp 1904,1:94/. Im neunzehnten Jahrhundert flberwog in der 

21Porschung die Datierung auf das letzte Viertel des 14.Jh. 
im zwanzigsten - auf die Mitte22 oder auf die zweite Hälfte23 
des 14. Jh.
Da keine direkten Zeugnisse Aber das Entstehungsdatum 

vorliegen, hat man um der Datierung willen nach Zeitindi— 
katoren in den Texten selbst gesucht. Bestimmte Wörter und 
Inhalte sind dann zu Objekten spezieller Aufmerksamkeit 
geworden, weil sie mit gewissen zeitgebundenen Erscheinungen 
schienen identifiziert bzw. in Zusammenhang gebracht werden 
zu können.
Diese aufgedeckten Erscheinungen gehören zu den Forschungs

gebieten unterschiedlicher Wissenschaften: Sprachgeschichte 
/Aussprache, Schreibung, Lexik und Grammatik/, Geschichte 
der materiellen Kultur /Kleider, Spielzeuge/, Kunstgeschichte 
/Porträtverfertigung/, Geschichtswissenschaft /Begebenheiten 
an königlichen Höfen: Prankr^ch, Sizilien, Ungarn/, Theater
geschichte /Hinweise im Text auf die Aufföhrungstechnik^

2 1. Koltzer 1862:96, Jonckbloet 31885, 11:369, Te Winkel 
1887:514, Ten Brink 1897:219, später noch Kalff 1907:14 
Van Puyvelde 1922:937, Van der Riet 1936:17 und Endepols 
ln: Algemene Literatuurgeschieden!s II, Utrecht 1943:422

22. Leendertz 1907:CXXXY, Verdeyen 1927:540, Van Mierlo 
1930:89, Van Loey 1951:85

23. Van Eeghem 1955, 1958:145, Knuvelder 31970:305 
früher schon Hofftaann VltXLIV. Genauere Uebersicht bei 
Roemans - Van Assche E 20:18f.
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sowie Literaturgeschichte /Entwicklung des Dramas in Westeuro
pa/.
Lassen wir jetzt die Argumente in dieser Reihenfolge Revue 

passieren.

' 4.2.1. S p r a c h e

Die oben dargestellte orthographische Entdeckung Verdeyens 
/S.o. 4.1.2./ ließ diesen Forscher den Schluß ziehen, der 
öberlieferte Text der AS sei eine Abschrift eines Älteren 
Originals; wohl eines bedeutend Älteren, weil die Schreibung 
der Vorlage, die - wie wir gesehen haben - ganz systematisch 
und nicht ausnahmsweise angewandt worden ist, als im 1 3 .Jh. 
üblich gilt; im Laufe des 14. wurde sie vollkommen durch die 
neue ersetzt, und begegnet im 1 5 .Jh. nur noch vereinzelt,
Verdeyen hat auf die Korrelation zwischen der Dialektzugehörig- 
keit und Entstehungszeit eines Textes hingewiesen: je zahlreicher 
die Merkmale der alten Schreibung, desto Älter sei er; aus die
sem Grund meinte er die flandrische Herkunft ausschlieBen zu 
dörfen, weil sie ein zu frfthes Entstehen implizierte.
Angenommen die östliche Herkunft, hat Verdeyen als Entsteh
ungszeit +1350 vorgeschlagen.

Zu einer Ähnlichen Zeitbestimmung - zweites Drittel des
14.Jh., also ungefÄhr 1350+15 - ist Van Loey 1951:85 gekom- 
men, wenn auch nur in bezug Esmoreit und aus Gründen, die 
gerade das Gegenteil derer von Verdeyen waren. WÄhrend 
nÄmlich der letztere die Ältesten Spuren als Zeitindikator 
gebrauchte, beruht die Zeitbestimmung von Van Loey auf der 
Feststellung phonetischer und grammatischer N e u e r u n 
g e n  wie die e-Apokope, die d-Epenthese zwischen n- und -re 
der Pronomina, der Akkusativ för die alte Genitivrektion. Die 
Älteren Formen - ohne Apokope, ohne Epenthese, archaische 
Schreibung, alles hÄufig bei denselben Wörtern, sowie ein
zelne veraltete Wörter wie wigant, "Ritter", elfmal in Reim
position!, bezeichnet Van Loey als stilistische Archaismen.
Die Anzahl dieser Neuerungen, die in Reimposition stehen - 
bezüglich welcher also der Anspruch erhoben werden könnte, 
sie seien ursprünglich, nicht durch den Abschreiber modifi
ziert - ist jedoch nur gering und würde noch geringer, wenn 
wir dem Verfasser dieselben stilistischen Freiheiten bei der
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Variantenverwendung zuerkannt hatten wie van Loey. Diese 
Methode der Zeitbestimmung scheint deshalb zu schwach 
begründet, um zu sichere^ Resultaten führen zu können. Solange 
es nun nicht deutlich ist, unter welchen Umstanden ein 
mittelalterlicher Verfasser, sei es durch technischen Zwang, 
sei es aus guten stilistischen Gründen, von historischen 
/d.h. in seiner Zeit nicht mehr üblichen/ und regionalen, 
dialektischen /in seiner Gegend nicht üblichen/ Varianten 
Gebrauch macht, wird derjenigen Erklärung zuzustimmen sein, 
die alte Formen für ursprünglich hält und Neuerungen dem 
späteren Eingreifen des Skribenten zuschreibt,
^atiir lieh muß man dabei die Distribution und Frequenz der 

beobachteten Formen beachten und den Umstand nicht vergessen, 
daB literarische Texte und darin besonders die Position 
im Reimpaar hinsichtlich der Schreibung konservativ sind,
können also viel länger einen Sprachzustand bewahren als es25sonst üblich war,'

24, Wegen dieser Faktoren ist es z.B. nicht sicher, ob die 
Verbesserungen in der Handschrift G 658 moten“7 moeten,
L 716 motti”7  moetti, WS vroch”7 vroech /Leendertz 1907 
:459-l/ alle dieselbe -Erscheinung repräsentieren - nämlich 
die o-Schreibung des /u:/-Lautes, die im 13.Jh. all
gemein war, am häufigsten und längsten im Westen gehand- 
habt /Van Loey II, § 85:70/. Oder die enklitischen Formen 
des männlichen Personalpronomens der 3.P.Sg. in E 745:

Roepten mi voert ende lasten ml sien 
Rodpt-en ist gewöhnlich /doch kann es auch Imp. Sg. sein, 
dann: roep-ten/, in laet-ten scheint wirklich "der selt
same Akkusativ -ten" vorzuliegen /Limburg 1387, Brabant 
- Von Loey I, § 28 Anm:40/. Wie sind solche Relikte aus
zuwerten?

25. Die sogenannte regressive Schreibung, verbunden noch mit 
der "literarischen Aussprache" z.B. des Suffixes -ijn 
mit /i/, nicht mit dem seit dem Ende des 13.Jh. normalen 
/a/;Li 1 5 3 mijn : Lippijn, aber 95: slippen : ^ippijn, 
sonst noch E 989, L 701, Li 5 /Van Loey II, § 67:57/.

http://rcin.org.pl



98 4. Herkunft der Stücke
In der Utrechter Diss^tation über die Anredeformen des 
Mittelniederltndischen hat J.A. vor der Hake /1908:176ff./ 
alle vier Abele Speien gleichermaßen nach 1350 datiert. Er 
hat bestimmte Unterschiede in der Verwendung der Pronomina
der 2. P. Sg. - du 1111(1 gbi beobachtet und mitgeteilt: Die
erstere, die damals schnell veraltete, wurde durch die 
/ursprünglich nur für die 2. P.Plural geltende/ ghi-Form 
ersetzt. In Lans. und W&S hat er keinen Beleg für du 
gefunden. In Esm. gibt es dagegen noch einige du-Belege:

E 41 - Cecilien angesprochen 
150 - das Aind angesprochen, auch mit ghi 
280 - ebenfalls das &ind
393:4 di:dri - Jesus angesprochen 

In Gloriant:
G 280, 340 - ein Bote angesprochen, auch mit ghi: 308-25

381 601 - minne
859-60 di:mi - der Bote 

Vie man sieht, sind die du-Formen niemals in gewöhn
licher Konversation gleicher Partner verwendet worden.

In den sechs Sottemien fand er keine einzige du-Form: 
sie sei in der lebendigen Volkssprache dieser Landschaft 
schon tot gewesen und nur noch von manchen Dichtem 
als literarische Beminiszenz ab und zu, passend und 
unpassend verwendet worden.

Damit ist aber die beschichte der du-Form im 
niederländischen bei weitem nicht zu Ende. Abgesehen 
davon, daB sie im Limburgischen fortlebt, 
war sie noch gute drei Jahrhunderte lang von 
der Ai teratursprache nicht verschwunden, wenn 
auch sie nie wieder stilistisch neutral war.
Vgl. Peeters 1984:258.

4.2.2. M a t e r i e l l e  K u l t u r

Der erste Herausgeber der AS, Hofftaann von Fallersleben, 
hat bemerkt /1838 VI:224/, daB im 180. Vers des Buskenblaser 
/und laut koltzer noch an anderen Stellen in den AS/ das 
Wort t a b b a e r t  als Bezeichnung eines Kleidungsstückes 
erscheint: tabbaerde ¡_ mlat. tabardus, ein langer Mantel.
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Hie Limburger Chronik schreibe beim Jahr 1370: "darnach zu- 
hand giengen die tappert an, die trugen man und vrouwen*.

Leenderts /1907: CHIIII/ fand das Argument flr die Datie
rungsfrage unbrauchbar, well er ja die Hypothese Aber die 
flandrische Herkunft verteidigte: ein Eintrag in einer Lim
burger Chronik brauche keineswegs dem Zustand ln Flandern 
Rechnung zu tragen.
Moltzer hat den Beweis akzeptiert und auf Grund davon 

datierte er die AS auf +1380.
ln einer Ordonnanz der Stadt Brflssel von 1360 finden wir 

einen Brabant-Beleg ffir tabbaert /Belg. Mus. 711:297/.
Xs fehlt ein Hinweis, daB es sich um etwas Heues handelte.

Dazu, daB die Stücke vor 1390 entstanden sein sollten, 
meinte Moltzer 1862:96 aus einem anderen Grund schließen zu 
kBnnen. Sr hat nimlich beobachtet - und hätte er das nicht 
getan, und vor ihm Hoffmann, S. 174, es wftrde doch jetzt 
und hier geschehen - daB in den Gedicht Beghlnsel van allen 
speien /HH Hr. 207/ unter allerlei Spielen das K a r t e n 
s p i e l  nicht ervfthnt wird. Erst ganz zu Ende des 14. Jh. 
/von 1390 an/ läßt es sich aus alten Rechnungsbflchexn nach- 
weisen, von dieser Zeit an war es an den FftrstenhBfen und 
in der hSheren Gesellschaft eine hÄufige Unterhaltung" 
/Hoffaann 1838 71:174/. Die Stficke sind nach Moltzer vor 
1390 geschrieben worden, wo das Spiel noch nicht so verbreitet 
war. Sr nimmt also auch einen wesentlichen Zusammenhang 
des Beghinael mit den AS an, worüber man seine Zweifel haben 
kann /vgl. oben, Kap.3.1.2./.
Ffir den Fall aber, daB sich ein solcher Zusammenhang einmal 

wirklich nachweisen ließe, und weil es wenigstens ffir das 
Beghinsel gelten kann, seien hier einige Bemerkungen zu dem 
Kartenspiel gestattet.

"Meyers Enzyklopädisches Lexikon" nennt als den Altesten 
Hinweis auf Spielkarten in Europa ein 7erbot des Karten
spiels in der Stadt Florenz vom 23.03.1377. Hoch bei 
Hoffmann /174-177/ finden sich aber frflhere Hinweise wie 
das 7erbot der Würzburger Synode von 1329 /ffir Deutsch-
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26 ~ land/ , oder die Erwähnung in dem Gedicht Renart le
contrefait /1328-1341, für Frankreich/ . FHr die Nieder- 
lande sei folgendes mitgeteilt £ 8 
Am 14.05»1379 schrieb Renier Holländer, ein Abgaben

beamter des Herzogs von Brabant Wenzel /1337-1338/, der 
mit Prinzessin Johanna seit 1333 in Brabant /zu Brüssel/ 
regiert hat:
Ghegeven Minenhere ende Minrevrouwen xiiij in meyo 
/1379/, quaertspel met te copen: iiij peters ij gül
den, maken viii /2 mottoenen /Register Nr. 2364 
der ßechnungenkammer, Königliches Archiv zu Brüssel/.
Solche Rechnungen wiederholen sich: noch ln demselben 

Jahr /23. Juni/, dreimal im nächsten, 1380, wobei bemer
kenswert ist, daB auch dort, wo die Rechnungen in la
teinischer Sprache aufgezeichnet sind, der niederländische 
^ame nquartspei"gebraucht wird: "...cuidam magistro, qui 
fecerat iij paria ludorum dictorum quartspeie... ij 
scut..." /21. Nov., Nr 17144/. Man hat die Harten bei 
verschiedenen Herstellern bestellt,. ein Harne wieder
holt sich zweimal /Colin Crevers, 1380, 1382/. Zugleich 
begegnen wir auch Einträgen, die deutlich machen, daB 
der Prinz und die Prinzessin manches verspielt haben:

Gegeven Minenhere te verquarten, xxj in aprille /1380/:
3 franke
Gegeven Minevrouwen, xxj aprille te verquarten: j peter 
/spielten sie miteinander ums Geld?/
Die Spielkarten waren also am Brüsseler Hof schon im

Jahre 1379 bekannt. Sie konnten auch am Platze bestellt
werden, was bedeutet, daB sie schon eingebürgert waren.

26."Ludos alearum, cartarum. schacorum, /.../ monachis 
et monialibus prohibemus districte*, WÜrdtwein, Nova 
subsidia diplom. T. II p, 272

27....Jouent aux dés, aux cartes aux tables... Die Stelle 
entdeckt von Van Praet, Textdatierung nach Grimm, 
Reinhart CXLVIII 

23*Aus Pinchart 1870:5-9 /Belgien. Für Holland vgl. 
Jonckbloet 1851 111:607 *voer 2 quaertspelen voer 
minen here...* 1389, Middelburg/.
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Diese Informationen sind leider nur dann brauchbar, wenn 
der Text des Beghinsel aus Brflssel stammt: in diesem Pall 
mflßte er höchstwahrscheinlich vor 1 380 entstanden sein.

Das erste niederländische Kartenspielverbot von 1397 
ist von Hoffmann /TI:173/ aus Leiden gemeldet. Erst aber 
mit Daten Aber die einzelnen eidlichen Gebiete /Limburg und 
Flandern/ wäre eine Vergleichsbasis und damit die Voraus
setzung geschaffen, aus der Abwesenheit des Kartenspiels unter 
den in dem Beghinsel erwähnten Spielen dessen Entstehungszeit 
zu bestimmen.
Dabei werden aber mehr Einzelheiten notwendig sein als das 

bloBe Datum der Festigung in der Stadt einer spezialisierten 
Werkstatt eines "quaertspelmakere", wie das von Pinchart 
/1870:9f./ fflr Antwerpen - 1522, Gent - 1685 und Brflssel
- 1738 gemeldet ist; vgl. flbrigens das wallonische Touraai
- 1427 /carteurs/.

4.2.3 Kunst

Die Bekanntschaft und Liebe zwischen der männerfeindli
chen Florentijn und dem trotzen und frauenscheuen Gloriant 
ist eine Art "love through sight of picture" /Motiv Nr.T 11.2 
bei Thompson, sieh unseren Index der Motive/. Man hat Beit 
Hoffmann /VI:220f./ den entsprechenden Stellen des Gloriant 
/225,253,289, 454/ zu entnehmen versucht, was fflr ein Bild
nis das gewesen sei konnte:

G 289 /si/ heeft mi die figure ghesent,
Dit anschijn na thare gheprent.

Die Wörter f i g u r e  und g h e p r e n t  gaben 
Hoffmann den AnlaB zu dem SchluB, es ginge um einen illumi
nierten Holzschnitt, der "im Umriss entworfen und mit Pärc
hen ausgemalt" gewesen sei. Dieser Kunstzweig habe zu Ende 
des 1 4 . Jh. im Zusammenhang mit dem Kartenspiel Verbreitung 
gefunden.

Die Auslegung als Holzschnitt wurde von Moltzer /1862:97/ 
bei der Gelegenheit der Zeitbestimmung wiederholt: Aus der 
Geschichte des Kunstgewerbes teilte er die Information mit, 
daß die Holzschnitte im 14.Jh. berufsmäßig fast nur in
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Venedig hergestellt wurden, erst nach 1400 begann dieses 
Gewerbe in anderen Städten getrieben zu werden. Die Hole
schnitte konnten also erst in der zweiten Hllfte.des 14.Jh. 
in den Niederlanden bekannt geworden sein und erst dann 
konnten Holzschnittporträts als Geschenke üblich werden.

Zu der letzten Feststellung hat Leendertz /1907 s CXKXIV/ 
bemerkt, daß aus dem Gloriant gar nicht zu entnehmen ist, das 
Anbieten eines Porträts wäre in den Niederlanden üblich: der 
Prinz ist Ja nur Empfänger des Holzschnitts aus dem Fernen 
°sten und er selbst sendet der Prinzessin keines. Auch habe man 
keine Beweise dafflr, daß es im Mittelalter einen solchen 
Brauch gegeben hat /herumschicken eines Porträts für - wie 
wir das heute nennen würden - Kontaktzwecke/. Dies mag wohl 
kein allgemeiner Brauch gewesen sein, aber eine "Verlobung 
mit Gemälden" war doch bei königlichen Personen nicht unbe
kannt. Zu beweisen wäre dagegen, ob es Holzschnitt p o r t- 29r ä t s gegeben hat.

Der schwächste Punkt bei Moltzer sei nach Leendertz die 
Auslegung der f i g u r e als Holzschnitt. Holzschnittab
drucke wären Ja nicht einmalig, sondern vervielfältigt und 
es gäbe fflr Gloriant keinen Grund, sich auserwählt zu fflhlen... 
Darum sei "figure" eher ein größeres /Elfenbein/relief oder 
Basrelief - auf das letzte könnte das Wort "gheprent" hin- 
weisen /S.508/. Fflr ein Bild scheint in Jener Zeit das Wort 
prente verwendet zu werden /so in einem Gedicht aus 1382, 
abgedruckt bei Hoffmann VI S. LII/.

Wenn man das Verb p r e n t e n  in seinem syntaktischen 
Zusammenhang sieht - verknüpft mit dem präpositionalen 
Objekt - wird man seine Bedeutung nicht nur technisch als
u.a. "malen, zeichnen", sondern allgemeiner auffassen können, 
nämlich als schaffen, verfertigen, formieren: vgl, Verdam, 
p r e n t e n  6/,..scheppen, vormen /auch mit Gott als 
Subjekt/. "Dit anschijn na thare gheprent" steht auch nicht 
weit von Genesis 1:26, 27, "geschapen naar Gods beeid".

Man möge die ganze Situation nicht als realistisch ausle
gen, weil das Drama hier keine echte Geschichte, sondern ein

29. Das erste bei Delen 1956:81 reproduzierte Holzschnittporträt 
ist von Holbein: 1522, Erasmus. Die frühesten Holzschnitte 
/Ende des 14., Anf. des 15.J./ seien noch nicht um eine rea
listische .Formgebung oder naturgetreue Proportionwiedergabe bemüht, das beginne erst seit dem 2. Drittel des 15.Jhs. /Delen 21/. http://rcin.org.pl
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literarisches Motiv, das des "heimgeholten Femidols" zu 
zeigen scheint /Frenzel ^1980:149 ff./. In den Varianten 
des Motivs finden wir alle möglichen Porträttechniken, sowohl 
Gemälde, Zeichnungen cder Plastiken als auch Traumvisionen: 
alles und eigentlich egal was, wenn es nur ein Bildnis ver
mitteln konnte. /Das Femidol-Motiv ist orientalischer Herkunft 
vgl. Thompsen. Zu der Fernliebe in G: Duinhoven 1980b:83/.
Darum braucht"gheprent" keine zeitlich fixierbare graphi

sche Technik zu bedeuten, es kann nur allgemein die Verfer
tigung eines Bildnisses beinhalten. Der besprochene Beleg 
wäre dann für die Zeitbestimmung nicht auswertbar.

4.2.4. Geschichte

Gegen die Datierungen der AS auf das 13. Jh. /Van Mierlo/ 
hat Peeters /1977:254ff./ Argumente aus der politischen 
Geschichte gebracht. Die Darstellung von Sizilien als eines 
nationalen Königreichs /vgl. E 8-9, 38-9, 51» 73-9/ sei erst 
nach 1282, d.h. mit dem Ende französischer Herrschaft der 
Anjous überhaupt denkbar und erst nach 1296 wahrscheinlich, 
als unter Friedrich III. von Aragon und Eleonora, /Tochter 
Karls II. von Anjou und Maria von Ungarn/, die bis 1334 re
giert haben, die Souveränität verwirklicht worden ist.

Bestimmte Elemente der politischen Lage auf Sizilien zwi
schen 1309 und 1334, wie die Feindschaft zwischen Friedrich 
und Robert von Anjou /dem Bruder von Eleonora und 1309-1343 
König von Neapel/, dessen Hoffnungen auf den sizilianischen 
Thron im Fall, daB Friedrich ohne Erben stürbe, die Abdan
kung des Letzteren zugunsten seines jungen Sohnes, die Be
ziehungen des Hofes mit der Franziskaner-Bewegung veranlaB- 
ten Peeters zur Identifizierung des königlichen Paares in 
Esm, mit Friedrich und Eleonora, sowie des Robbrecht mit 
Robert von Anjou /natürlich mit notwendigen Vorbehalten, 
weil es sich doch um Literatur handelt/.

Auf die historischen Bande zwischen Ungarn und Sizilien 
hat schon Peteri /1946:25/ hingewiesen, besonders auf die 
Ehe zwischen Maria von Ungarn und Karl II. von Anjou /tl309/» 
der seit 1285 König von Neapel und seit 1301 von Ungarn war.
Sie hatten einige Kinder, davon sind Eleonora und Robert
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schon oben erwähnt worden. Nach dem Tode Karls II. hat Robert 
die Krone von Neapel vererbt, die von Ungarn konnte sein Bru
der Karl Robert tragen /1288-1342, König seit 1308/.
Karl Robert hatte drei Frauen. Von seinen Söhnen haben bei 

seinem Tode nur noch drei gelebt: Ludwig /1326-1382/, Andreas 
/1327-1345/ und Stephan. Ihre Mutter war die dritte und let
zte Gattin von Karl Robert - Elisabeth /Frau seit 1320, lebte 
bis 1 380/. Ludwig wurde zum größten König von Ungarn /1342- 
^382/ seit 1370 war er auch König von Polen, wo ihn seine . 
Mutter Elisabeth, die Polin war, als Regentin repräsentierte. 
Andreas, Prinz von Kalabrien, konnte 1343 durch die Heirat mit 
Tohanna, Enkelin von Robert /dem Bruder Karls I., des Vaters 
Karls II./ König von Neapel werden. Diese Ehe endete doppelt 
tragisch: Johanna soll ihr Kind erwürgt haben und es aus dem 
Schlafzimmer beseitigen-lassen, danach /1345/ habe sie ihren 
Mann Andreas uobringen lassen. Darin - gegen Peteri und Peeters
- wollte Sivirsky /1977/ das Spiegelbild der Esmoreit-Geschich- 
te sehen: ursprünglich wäre die Mutter des Helden wirklich 
eine Ehebrecherin und äindesmörderin, wl® es^den Beschuldi
gungen Robbrechts lautet.
Die Beobachtungen von Peeters sind von Duinhoven /1977a:124/ 
in seine Beweisführung mit einbezogen: die Ereignisse auf Si
zilien sollten jedoch keine Grundlage für den Text geworden 
sein, sondern waren als Aktualitäten um 1340 eingeschoben, 
während die ursprüngliche Fassung des Dramas noch älter sei.

Ohne auf die Einzelheiten und Gegenargumente einzugehen, 
wollen wir daraus für die Datierungsfrage nur die Daten 1309
- 1334 und 1345 festhalten. Alle betreffen Esmorelt. Eine ein
gehende Untersuchung der möglichen geschichtlichen Stoffe ge
hört in die entsprechende Abteilung der Ursprungsfeldforschung, 
wenn wir aber schon bei Karl Robert und seiner Gemahlin Elisa
beth sind, wollen wir doch ein erregendes Ereignis erzählen, 
das einem,, der die Abele Speien kennt, überraschend bekannt 
Vorkommen muB und das unerwartete Perspektiven auf die Herkunft 
des Lanseloet zu eröffnen scheint: Wie unglaublich es lauten 
mag, man vird die Möglichkeit in Erwägung ziehen müssen, daß
- um es nun einmal unwissenschaftlich überspitzt zu sagen - • 
der Held des Dramas, Lanseloet, ursprünglich ein P o l e  ge
wesen ist!
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Am 17. Hai 1330, während der Hahlzeit im engsten Familien
kreis, wurde der ungarische König Karl Robert mit seiner Frau 
Elisabeth und den beiden Söhnlein Ludwig /4 Jahre alt/ und 
Adreas /3/ von einem seiner vertrautesten Adligen Felizian 
Zach mit entblößtem Schwert angefallen, Karl Robert bekam nur 
eine Wunde am Arm, mit dem er sich gegen das Schwert beschir
men wollte, die Königin aber verlor dabei vier Finger ihrer 
rechten Hand. Betreuer haben die Kinder mit ihrem Leib gedeckt, 
bevor ein junger Mundschenk, Sohn eines Alexander, den wüten
den Felizian kampfunfähig gemacht hat.

Der Chronist teilt zwei Meinungen über die Ursache des ver
räterischen Verhaltens mit. ®ach der einen wollte er durch die 
Ermordung der königlichen Familie das Königreich für sich selbst 
gewinnen. Man kaum sagen, daß es die offizielle Interpretation 
war, die - wie manche amtliche Erklärung über staatsfeindliche 
Delikte - nicht alle Fakten zusammenhängend deuten kann: der 
Felizian mflBte wohl ganz verrückt sein, um auf diese Weise 
/ohne jegliche Unterstützung seitens einer Hofpartei/ den Thron 
besteigen zu wollen: während des Anfalls im EBsaal kämpfte nur 
er allein, niemand aus seinem Gefolge. Als seine Leute sahen, 
was vor sich geht, flüchteten sie, nur sein Sohn verließ ihn 
nicht.

Um die zweite, volksmflndliche Deutung gut zu verstehen, muß 
man wissen, daß - cherchez la femme - Feliziam eine Tochter

THldhatte, die Klara hieB sich am königlichen Hofe unter adli
gen Mädchen im Gefolge der Königin aufhielt. Sie war außeror
dentlich schön und mit ihrer Anmut flbertraf sie alle anderen.

Königin Elisabeth war wie gesagt eine Polin /Elżbieta/, ihr 
Vater war der polnische König Ladislaus /Władysław Łokietek, 
1260-1333/, Karl Robert war also sein Eidam. König Ladislaus 
hatte einen einzigen Sohn, den Prinzen Kasimir /der spätere 
polnische König Kazimierz Wielki, 1310-1370/.
Der zwanzigjährige Kronprinz Kazimierz besucht 1330 seine 

Sch’ester Elisabeth in Ungarn seit diesem Augenblick überset
zen wir den Chronikpassus genau/:

"Manche behaupten, daß der Ritter Felizian deshalb in solch 
eine Wut geraten sei, weil Königin Elisabeth die bei ihr 
verbleibende Tochter des Felizian, Klara Zach, ihrem Bruder, 
dem Sohn des polonisehen Königs Ladislaus - Kasimir, der da

mals sich in Ungarn aufhielt und über die Schönheit Klaras 
entzückt war, hingegeben hatte und ein Auge dabei zudrflekte,
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als jene entehrt wurde. Denn der erwähnte Kasimir, um seine 
brennende Lust mit wenig Mähe stillen zu können, stellte 
sich krank und als ein Leidender ging er ins Bett. Als nun 
seine leibliche Schwester, die ungarische Königin Elisabeth, 
welche ihn mehr als einen Bruder liebte und sehr gut wußte, 
daß es keine Leibes- sondern eine Herzenskrankheit, eine 
quälende Liebe zu der jungfräulichen Klara war, tat sie alsob 
sie sich mit ihm Aber geheime Sachen unterhalten möchte, warf 
sie die den Kranken pflegenden Dienstleute hinaus und blieb 
dort allein in der Gesellschaft des erwähnten Mädchens Klara. 
Nachdem sie einige Worte zum Schein gewechselt hatte, ging 
sie weg und ließ die jungfräuliche Klara allein bei dem Prin
zen Kasimir zur Vergewaltigung. Sie fand eine solcne Ent
ehrung ein geringes Verschulden ohne jegliche Bedeutung und 
war Aberzeugt, daß es nie ans Tageslicht kommen und nie ein 
UnglAck herbeifAhren wArde. Weil aber Gott den Unzuchtsfre
vel verabscheut, bekam alles eine.andere Wendung, als die 
von Königin Elisabeth erwartete. Denn die Jungfrau Klara, 
von dem Prinzen Kasimir vergewaltigt und zum Sattwerden aus
genutzt, erzählt geheim ihrem Vater Aber ihre Entehrung und 
bittet, ihre schimpfliche Schande zu rächen. Jener, erregt 
durch die Gemeinheit der Missetat aber wissend, daB Prinz 
Kasimir Ungarn för Polen verlassen hat, beschließt seinen 
Herrn Karl und Königin Elisabeth sowie ihre Kinder zu er
morden. Indem er dieses M0rdverbrechen auf die von uns dan- 
gestellte Weise zu veröben versuchte, setzte er sich und 
sein ganzes Geschlecht schrecklichster Verfolgung aus. Die 
ungarischen Herren behaupten, daß seit jenem Tag, an dem 
man sich bei ihnen diese Untat zuschulden kommen ließ, ihrem 
Königreich jegliches Gedeihen entnommen und allerlei Nieder
lagen und VerwAstungen von seiten der Barbaren zuteil wurden, 
die bis zu dem heutigen Tag andauem. Auch die ungarische 
Königin mußte bei ihrem Leben und nach dem Tode Schande Aber 
sich ergehen lassen. In der polnischen Sprache hieß sie ge
meinhin Kikuta /eine ol^sionelle weibliche Form zu: kikut, 
Stummel/, was bedeutet: «einer *Wd verlustig. Und das Ge
schlecht des Prinzen Kasimir, des späteren Königs von Polen 
/1 333-1370/ lebte nicht lange und wurde von der Rache Gottes 
zum Verderb gebracht?
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Soweit der pol nische Chronist Jan Długosz /1415-1480/ in 
seinen Annalen der polnischen Geschichte /XII. Buch/, ge
schrieben seit 1455?°
. Wir beschränken uns hier auf die bloBe Mitteilung dieser Ge
schichte. Die Erörterung der Möglichkeiten für ihr Bekanntwerden 
in Westeuropa und der übrigen Umstände ihrer hypothetischen Ver
wendung als Grundlage des Lanseloet gehört zu der Ursprungsfeld
untersuchung. Jetzt können wir nur sagen, daB das Königreich 
Ungarn politisch nicht weiter von den damaligen Brennpunkten 
als Sizilien oder Neapel stand und als eine frisch erworbene 
und doch feste Birg der Anjous, die, durch den Papst unterstützt 
mit Aragon und dem deutschen König /seit 1312 wieder Kaiser^1/ 
wetteiferten, kann es zum Ziel deutsch-sizilianischer Propagan
da geworden sein /vgl. Peeters 1977:275 f./. In dem Streit 
standen an der Seite Ludwigs von Bayern /seit 1314 König, 1328- 
1347 Kaiser/, der auch die Niederlande beherrschte, die Fratri- 
celli /Spirituales/. Auf die soziokulturelle Rolle dieses radi
kalen Zweiges der Franziskanerbewegung, der 1318 von Johannes

30. Textausgaben des lateinischen Originals: Joannis Dlugossi 
seu Longini Canonici Cracoviensis Opera ftnnia, cura A. 
Przezdziecki édita, Cracoviae 1863-1887.
Joannis Dlugossi... Historiae Polonicae libri XII. Opera 
omnia, t. 10-14. Cracoviae 1873-1879.
Polnische Ueber3etzungen: Jana Długosza Dziejów Polskich 
ksiąg dwanaście. Kraków 1868-1870.
Jana Długosza Roczniki czyli Krenika sławnego Królestwa 
Polskiego. /Herausgegeben von J. Dąbrowski. K. Pieradzka 
J.‘Garbaćik/ Warszawa 1961-1982.
Polska Jana Długosza. Warszawa 1984, 598 S. /wichtigste 
Fragmente nach Sachgruppen geordnet und einigermaßen 
kritisch herausgegeben von H. Samsonowicz. Der Skandal 
mit Klara Zach dort auf 3. 135-137, vgl. S. 167JÎ

31. Unter den Staaten des deutschen Reiches war Böhmen, der 
unmittelbare Nachbar von Ungarn /und Polen/ damals am 
stärksten.
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XXII. gebannt wurde /Manteuffel 386/, ist schon in der For
schung mehrmals hingewiesen, auch in Bezug auf die Entstehung 
oder Umdeutung der Abele Speien /z.B. Peeters 1977, PleiJ 1980/.
Die Franziskanerbewegung und die Ideologien der höfischen 

Liebe verdienen unsere Auftaerksamkeit als zwei wichtigste De
terminanten des Ursprungsfeldes der AS im geistigen Bereich 
und sollen als solche in einer speziellen Arbeit systematisch 
untersucht werden. In ihrer historischen Abteilung soll auch 
ein Vergleich des soeben dargestellten Berichts mit einem eng
lischen Stoff um Eduard III. stattfinden: mit der Person die
ses Königs sind nach M. Frenzel /Stoffe. S.174/ zwei Stoffkom
plexe verbunden: die gewaltsame Loslösung aus der Vormundschaft 
seiner Mutter Isabelle und seine Liebe zur Gattin des Grafen 
Salisbury, die wahrend der Abwesenheit ihres Mannes die Grenz
burg Salebrin verteidigte. Wir haben hier folgende Elemente, 
die uns interessieren können; 1° eine starke Mutter, 2° die 
Werbung eines Königs um die Gunst der /verheirateten/ Gräfin,
3° eine Nötigung, 4° das Geständnis der Schande an den Gatten 
/dieses erst im 15.Jh. von Zanfliet hinzugefögt/.
Bei dieser letzten Frage wird die Vermittlung der aus dem 

feudalen Gesichtspunkt geschriebenen Chroniken des Jean Frois- 
sart /1337 Valenciennes - 1404/ in Erwägung zu ziehen sein, 
und viellecht selbst seiner Person selber, weil er nach neun
jährigem Aufenthalt am englischen Hof /1361-1369/ zwanzig Jahre 
lang in Flandern und Frankreich verbracht hat und u.a. zu einem 
nahen Freund des Herzogs von Brabant Wenzel geworden ist. In 
diesen Jahren sind seine Chroniken /3 Böeher/ entstanden. 
/L.T.Topsfield in A.Thorlbys "The Penguin Companion to Litera- 
ture. 2. European", Harnondsworth 1969:291 f./

32. /von der nächsten S^te/
Die BBhnenanweisungen sind in der Hs. Jeweils durch eine 
freie Zeile von dem Haupttext getrennt und zusätzlich durch 
dasselbe rote Aufmerksamkeitszeichen,•das vor den Replik
anfängen steht, hervorgehoben; auch ist Jeder Anfangsbuch
stabe groB geschrieben und rot durchgestrichenw*
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4*2.5 T h e a t e r

Darüber, daß die AS für Aufführungen bestimmt waren, 
ist nie Zweifel erhoben. Die ausreichenden Beweise 
einer solchen Intention sind in den Texten selbst zu 
finden: als spärliche explizite Bühnenanweisungen,“ d.h. 
Instruktionen zu Bühnenaktion und -Bild im Nebentext 
/einige wurden bei der Inhaltsangabe angeführt, s.o. 
kap.2,/ oder als implizite Inszenierungsanweisungen 
im Haupttext; auch können wir von der Wortkulisse, also 
der rein sprachlichen Evokation des Schauplatzes 
/Pfister 1977:38/ sprechen, was im Rahmen der Unter
suchung der dramatischen Struktur darzustellen sein 
wird.

Auch die im Haupttext einiger Stücke sprachlich 
fixierten Durchbrechungen der Grenze zwischen Spiel
raum und Zuschauerraum von seiten der Schauspieler 
/wie die von Koltzer aufgezählten: Li 122-3, D11f., 
32ff., 40ff., 50ff., H1/, sowie wiederholtes Bitten 
um Ruhe und Achtung, Ankündigungen von Possenspielen, 
Aufforderungen zu folgenden Besuchen wenn es gefallen 
hat /die letzteren in Epilogen und Prologen enthalten/ 
- alles bestätigt die Annahme, daB die AS wirklich 
aufgeführt wurden.

‘̂an weiB aber weder wie das genau zu geschehen 
pflegte, noch woi^von wem, für wen und wann sie 
gespielt wurden.

Die möglichen Antworten auf die erste Frage sowie 
die allgemeinen Aspekte der letzteren'' werden im 
Rahmen der Untersuchung über das Ursprungsfeld 
/Theatertradition/ zu erörtern sein. Zu den übrigen, 
die den mittelniederländischen Theaterbetrieb /Bühne,

33. i'̂an sehe inzwischen Groenewegen 1983, Diplomarbeit
des Instituts für Theaterwissenschaft der Universi
tät Amsterdam, Promotor Prof. Dr. W. Hoogendoorn.

34. Einen Ueberblick über die Problematik der 'Spiele
■in der Stadt* wo auf eine vorbildliche Weise die

http://rcin.org.pl



110 4. Herkunft der Stücke
Spielende, Publikum^/ betreffen, sei hinsichtlich 
der Datierungsfrage aus der Forschung folgendes mit
geteilt:
Seit Hoffmann sind zwei Hypothesen über die Situie

rung der Bühne im Umlauf: 1° im Hause /im ersten 
Stockwerk - Hoffmann S. XIVI - oder im Bodenraum 
- Moltzer 1862:76/, oder 2° unter freiem Himmel, auf 
dem Marktplatz, auf einem erhöhten Brettergerüst 
/Hoffmann/. Zu beiden gelangte man auf einer Treppe 
und beide verließ man eine Treppe Hinab - "den graet 
neder" /E 1017, B 207/.
Hach neuester Auffassung gebe es noch stets für 

g r a e t  keine bessere Erklärung als die, daB es 
ein Treppenhaus, eine Treppe zwischen zwei Stockwerken 
eines Hauses gewesen sei /Hummelen 1977:240/.
Hier kann man aber A.M. Duinhoven zustimmen /1977:67 / 

wenn er zweifelt, ob der Ansporn "Geht nach Hause" dazu 
noch einer Spezifizierung "geht die Treppe hinab" bedarf 
weil es eine Selbstver ständlichkeit ist. Bevor wir 
aber die Gegenhypothese Duinhovens, die *graet* als 
einen Lese- und Schreibfehler aus 'groet» darstellt 
/'den graet neder / groet ende neder'/, akzeptieren, 
müssen wir an zwei Dinge denken: daB E 1017 ’d i e n  
graet' hat und daB dieses Demonstrativpronomen die 
Erwähnung einer Treppe beim Weggehen weniger selbst
verständlich macht: es ist als eine Art gesprochenes 
Exit-Schild gut denkbar, ln beiden Fällen ist aber 
eine Schaugerüst-Situation ebenso wahrscheinlich und 
die Interpretation der graet-Bemerkungen als Ordnungs- 
maBnahmen gegen das Hinabspringen annehmbar. Natürlich 
ist eine rein textuelle Existenz dieser 'graet* als

/Forts./
niederländischen Quellen ausgewertet wurden, bietet 
die Konstanzer Habilitationsschrift von Ursula 
Peters /1983:172-206/.

35. Im besonderen dazu: Kindermann: Das Theaterpublikum 
des Mittelalters, 1980.
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Treppe auch möglich: ein Skribent konnte sich das alles 
vorstellen, was wir oben erörtert haben, ohne csB es der 
wirklichen Aufführungssituation zu entsprechen brauchte.

Sehr eng damit verbunden ist das zweite Hypothesenpaar: 
waren die Spielenden Laienspielgruppen oder professionel
le Schauspielergesellschaften? Nach Hummelen wurden die 
Aufführungen im Hause von professionellen Schauspielern 
veranstaltet, da die Laien im Prinzip draußen auf der 
Straße ihre Vorstellungen zum Besten gaben. Im Unter
schied nämlich zum kirchlichen Theater, wo "jeder mit
spielen konnte, wenn er nur seine Rolle bezahlt hatte" 
/hunderte Spieler!/ waren die "ghesellen van der conste" 
Schauspieler von Beruf, die für ein Ganzes, für ein ge
schlossenes Ensemble angesehen und als solches bezahlt 
worden waren /Moltzer 1862:89.s.u./.

Bas dritte Paar von damit verbundenen Hypothesen 
betrifft das Publikum: Adelkreise oder das städtische 
Volk?

Van Bam /1937:14/ behauptete, daB die Stücke "ganz ent
schieden nicht in und für Adelkreise" geschrieben und 
"gewiB in den Städten" aufgeführt worden seien. BaB das 
eine das ariere nicht unbedingt ausschlieBt, erfahren 
wir unter anderem aus dem Buch von U. Peters.
Eine Aufführung im Saal wird ein anderes - bezahlen

des - Publikum angezogen haben als das gemischte um
stehende und nichtbezahlende Volk, das sich für Dumir- 
köpfe ausschelten ließ /vgl. D 35/. Bie ausgebaute 
"Publikumsl cschirnpfung" im Anfang des Brie daghe he re 
und die ausdrückliche Feststellung, daß das Volk 
steht und gafft /B32 siet hoe dit volc nu steet en 
gaept!/ machen deutlich, daB wenigstens dieses Stück 
auf der StraBenbühne vor einem umstehenden Publikum 
gespielt worden ist. Für die Hypothese aber, daB es 
Gruppen von professionellen Schauspielern gegeben 
hatte, die Aufführungen im Hause /g r a e t!/ für 
ein bezahlendes Publiktim veranstaltet haben, sind 
nach Hummelen von den niederländischen Literatur
historikern keine historischen Beweise gebracht.
Bas früheste explizite Zeugnis über den niederländi-
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sehen Theaterbetrieb stammt von Jodocus Badius Ascensius 
/Joost van Assche de Bruine^/ aus Assche. ln der ersten 
Auflage seiner Edition der Komödien von Terenz, Lyon 
1493, gibt es Illustrationen zu einzelnen Szenen^ , 
die möglicherweise das niederländische Theaterinterieur7Qdieser Zeit darstellend . Nicoll sieht darin Beispiele 
"frühitalienischer Experimente" auf dem Gebiet des 
Theaterbaus« Heuere Forschung ist hier skeptischer.

In seinem Torwort zur zweiten Auflage seiner Terenz- 
-Edition /Paris 1504/ spricht Badius über den Gebrauch 
▼on Basken durch "diejenigen, die gegen Bezahlung in 
Sälen Historien von Königen und Fürsten spielen, wie
es nun überall zu sehen ist in Flandern und umgebenden

39Gegenden" •
Den Dokumenten der Rederi jkerskamem, die selbstver

ständlich allerlei Informationen über die zeitgenös-

36. Hummelen 1977. Bei Hunningher 1964 Ascenius und Joost
van £aden."Hationaal Biografisch Woordenboek" III:120
- Judocus Badius Ascensius aus Brabant, Drucker zu
Paris. Die Stadt Assche liegt zwischen Brüssel und Aalst*37. Abgedruckt und besprochen bei A. Uicoll, The Develop-Nment of the Theatre, poln. Übersetzung 1977:82 f. 
Ausführlicher dazu Herrmann 1914:300 ff. /auf S. 304 
die Gesamtdarstellung des Theaters im oberen Stock
werk eines Gebäudes; im Kommentar S, 311 f. wird auf 
die AS hingewiesen/.

38. Hunningher 1964:252
39. Mitgeteilt von Max Herrmann aus Jodocus Ascensius,

P. Terentii ... Comedie. Parrhisiis 1504, in "For
schungen zur deutschen Theatergeschichte des Mit— 
telalters und der Renaissance", Berlin 1914:300 ff. 
Zitiert nach dem Auszug bei Hummelen 1977:
/Itemque/ qui historias regum principiumque in 
cameris pretio ludunt, ut nunc vulgo est videre in 
flandria et regionibus vicinis variis, personas 
accipiunt, ut unus actor seu lusor varias posset 
presenteure. /a6r/ Nicht besprochen bei Herrmann 
1962.
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sieche Spielpraxis, und besonders deren organisatorische 
Seife enthalten, verdanken wir eine Bestätigung des 
Berichts von Badius hinsichtlich der berufsmäBigen 
Aufführungen in Sälen»In einer Einladung zur Teil
nahme an Theaterfestspielen in Antwerpen im Jahre 
1496 /sie verweist auf frühere Landesspiele 1478 aus dem
selben Zyklus /t die genaue Wettbewerbsvorschriften 
enthält, findet sich ein Absatz, wo professionellen 
Spielern, die in Sälen Historien oder Geschichten 
wie auch "Esbattementen" entgeltlich gespielt haben, 
verboten wird, sich um die Preise zu bewerben. Eie 
Passage aus "Ee Caerte 1496* /veröffentlicht von Van 
Autenboer 1978/, ist von Hummelen 1984 in Zusammen
hang mit dem Bericht von Badius gebracht worden. Eie 
uns interessierenden Ausdrücke werden in dem unten
stehenden Zitat unterstrichen:

Item dat alle camer snelders hier uijt /Preiswett
lauf/ sijn geseht /ausgeschlossen/ die on cameren 
gespeit hebben ofte noch doen te weten historlen ofte 
cronl.icken vanden banieren die sl.1 costumeli.ick 
uithanghen. oock de gene die op de selve cameren 
esbattementen am winnlnghe geapelt hebben ende dat 
nochtans naer de feeste van Lovene daer ons instel- 
ders van deser tegenwoordiger genueghelijcker vergaede- 
ringen toegevoeght was den jonghsten lantprijs 
d*welck was int jaer M.CCCC ende LZXVIII lestleden 
ende insgeli jcx oock alle spraeck sprekers /herumrei- 
sende Eichter, V. Aut., P.297, rolleschriIvers 
/"«Hederautoren?- V. Aut. P. 307 ende diergeli jcken 
sijn hier uijtgestecken [,j niet tot haer versmaetheden 
/Geringschätzung - V.Aut. P. 317 naer om te laetene 
allen herten ende goetwilligen den wegh te badt ende

genuegheli jcxste 
besoigneren ten waere dat die selve tsijndert 
behoorelijcke ende ghewonelijke beteringhe gedaen 
hadden*
Wir sehen also, daB die camer spelders anläßlich 

der vorigen Spiele 1478 aufgefordert worden waren,
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auf die Professionalisierung zu verzichten.
Dieses Zeugnis betrifft jedoch eine Situation, die 

ein ganzes Jahrhundert später ist als die möglichen 
Aufführungen der AS. Hummelen /1977s241/ hält es 
aber für unwahrscheinlich, daß solche Ensembles von 
professionellen Schauspielern erst im 15.Jh. entstündenr 
gerde in Konkurrenz zu den in dieser Periode lebendig 
aufblühenden Kammern der Rederijkers, deren Vorliebe 
fürs Theater ja bekannt ist.
DaB es keine Spuren eines solchen Berufstheaters in 

gräflichen Rechnungen gibt, will Hummelen daraus 
erklären, daß solche Rechnungen meistens einzelne 
■pipers, hyrauden, minestrelen" betreffen, die nach dem 
Hof kamen. Die seltsamen Eintragungen über ver
gleichbare Ausgaben außerhalb des Hofes berichten von 
Fällen, wo die Herren irgendwohin gehen: es heißt 
dort immer, sie gingen in ein Spiel /naar een spei/ 
oder ein Puppenspiel /doekenspul/*®, man könne des
halb weniger skeptisch den Eintrag in dem Rechnungen— 
buch des Grafen Johann von Blois aus dem Jahr 1364
beurteilen: ...tot eenen speie op eenen zolre, dat 41min here ghinc sien , selbst wenn hier z o l r e
nicht den Boden /ndl. zolder, Moltzer 1862:77/, son-42d e m  nur ein Bretterschaugerüst bedeutete • Später

40. Jonckbloet 1851 111:631; dockespil - Holland 
1396, ders. 111:610.

41. ...des dinxd.avonds na Pinxteren in die darde 
weke van Keye gegheven Tordr. /Dordrecht/ 2 
pipers, die minen here eenen avond pepen, daer 
hi mitten vrouwen bi dansede, 8sc. Item op die 
selve tljt eenre clareytster 4sc. Item des voirscr, 
dinxdages tot eenen speie op eenen zolre, dat min 
here ghinc sien, 3 sc. Item des woensd. daema 
Tordrecht eenen vedelaar...

42. Hollaar und Van der Elzen /1980:319/ sprechen sich 
dafür entschieden aus, weil 1° die ndl. Archäologie 
Häuser mit größeren Bodenräumen selten findet und

http://rcin.org.pl



4. Herkunft der Stücke 115

finden sich noch z.B. folgende Einträge: am 3. Mai 
1393 hat der Graf von Holland Albrecht von Beiern 
/Reg. 1358-1404/ einer Aufführung von den Ghesellen 
vanden speie in den Hage beigewohnt /Jonckbloet 1851 
111:609/. 1396: Ende den gesellen uten Haghe die 
een spil gehadt hadden upter plaetsen te hulpe te 
hören costen 4 nye gl. /Jonckbloet 111:610/; 1399 
werden auch gesellen erwähnt, die an Fastnachtabend 
"inden hage Inder zalen voir mynen heren ende mire 
vrouwen een spil ghespeelt hadden", wofür sie mit 
20 gld. bezahlt wurden. Hollaar und Van der Elzen 
/1 980:3 16/ vermuten, daB es sich in diesen Fällen 
um dieselbe Gruppe handelt. Auch Peters /1983:199/ 
spricht von einer möglicherweise "professionellen 
Schauspielergruppe, die eine gewisse Kontinuität 
der Spielaufführungen garantiert".

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Stadtrech
nungen. Hier begegnen wir zwar denselben Schwierig
keiten, daB sie, erstens, ihrer Bestimmung nach, im 
Prinzip nur solche Veranstaltungen verzeichnen, die 
im Auftrag des Stadtrates anläßlich öffentlicher 
Festlichkeiten stattgefunden haben /Van der Riet 142/ 
und von ausdrücklichen Konzessionen gab es dort erst 
dann die Rede, wo die Rederi jkerskamera das Iheateiv 
angebot der Städte zu monopolisieren begannen^*, zwei
tens teilen sie selten etwas Näheres über die Art 
des "spei" mit. Wenn es kein Mirakel, Mysterien- oder 
Bossenspiel war, wofür besondere Namen verwendet

/Forts./
2° der Wortgebrauch von sulrekijn = Erhöhung, 
Schaiigerüst, Podium, vorliege, sowie 3° der Kon
text darauf hinweise.

43. Aus Van Wi jns "Avontstonden" 1:355 mitgeteilt von 
Hoffmann VI:xlvi.

44. W. Hummelen, pers. Mitteilung am 8.Jan. 1986.
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wurden, ist man meistens auf das bloBe s p e i  
angewiesen /T.d. Riet 1936:134/.
überall dort aber, wo in den Rechnungen anläßlich 

eines Stadtfestes v^n einem "spei* ohne weiteres 
die Rede ist, kSnnen wir eine Theateraufführung 
vermuten, weil wir über vergleichbare Rechnungen 
verfügen, wo sich in derselben Formel auch eine kurze 
titelartige Inhaltsangabe findet. So ist ein 
spel-Elntrag in den Rechnungen des Jahres 1401 der 
Stadt Arnhem, aus Van Kasselts "Chron. van Amhem"/S.4/ 
1S3G VI:2L7I noch von Koffmann mitgeteilt neben ei- • , 
nem aus dem J. 1396, unlängst spezifiziert /Reu
mann 1975, s.u./.

Noch weniger Zweifel wird man dort haben, wo neben 
den aneinander gekoppelten Wörtern "gesellen - speien 
- spei", die für De Kaeyer 1927:1070 echtes Theater andeu— 
ten, Titel oder sonstige präzisierende Informationen 
angegeben werden.
Unten folgt eine Liste der frühesten Erwähnungen der 

höchstwahrscheinlich weltlichen Stücke /diejenigen aus 
flandrischen Stadtrechnungen sind von Van Puyvelde 
1929:936 ff. mitgeteilt worden/:

1373 Oudenaarde - spei van Stragengys: eine solche 
Wendung findet sich dreimal in derselben Form 

als Umständsangabe von drei blutigen Auseinander
setzungen, die mit Geldbußen bestraft werden 45mußten . Wahrscheinlich dasselbe Tspel van

45. Wie man sieht, wurde die Aufführung nicht als
solche verzeichnet. So wird auch 1451 in den Stadt
rechnungen von Gent ein Spiel zur Sprache gebracht, 
aber nur anläßlich der Vermietung eines Kauses am 
Markt zu diesem Zweck: "Thuis daer Pieter Huery 
bloc plach te woonene en den vischmerckt, den 
tijt van half fastenen, eenen man van Brugghe, 
omme spei te houöen" /Belg. Mus. 1:418/. Worp 
meinte: keine gesellen, also kein Theater /I:103/. 
Nicht unbedingt, denn es ist noch keine ede 
vom Spielen, sondern nur vom Vermieten, was z.B. 
durch einen Spielführer /coninc?/ erledigt wer
den konnte. Es sei hier auch an "de selve camere" 
aus De Caerte 1496 erinnert. “Feste Räumlich
keiten scheint es nicht gegeben zu haben" /Peters 
1983:199/
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Tresignis wurde 1447 in Dendermonde von den 
"ghesellen" gespielt. Van Puyvelde identifi
ziert das Stück als eine Dramatisierung eines 
Gedichts über die Abenteuer eines Herrn von 
Trazegnies /?/.

1395 Arnhem - die gesellen spoelden her nvtera a-p-n_
12 quarten 3 lb. 4 s. /Stadtrechnungen von 
Arnhem 11:295, in: Hollaar und Van den Elze~
1980/.

1396 Arnhem - den gesellen die spoelden dat spil 
opten Marckt 6 lb. 12 s. /Ib. 11:317/; beides 
- Fastnachtabend, Neidhartspiele.

1401 Arnhem - am 12. «Juni "doe spoelden die gesellen
opter Karckt van der roesen. Höchstwahrscheinlich 
war das eine Dramatisierung der berühmten höfi
schen Allegorie Die Rose /Pleij 1977:40/, die 
schon seit ca 1280 in mittelniederlftndischer Ueber- 
setzung bestanden hatte.

1404 Arnhem - den gesellen dye spoelden van den wl.In
ter ende somer 18 quartas valet 7 lb. 4 s. 
/Stadtrechn. Arnhem 111:61/. Wie schon ober, 
angedeutet /Kap. 3/, wurde diese Aufführung von 
Hollaar und Van den Elzen /1980:31 3/ vorsichtig 
in Zusammenhang mit dem Abel Spei gebracht.

1411 Arnhem - den gesellen die der coninc ende keyser 
speel spoelden opten Olden Kerct 7 lb. 4s. Laut 
Hollaar und Van den Elzen haben verschiedene 
deutsche Fastnachtspiele entweder einen König 
oder einen Kaiser, aber eine Kombination beider 
Fürsten haben sie nicht gefunden. Ohne weit zu 
suchen können wir an die uns vertrauten beiden 
Könige aus Esmoreit denken.

1412/13, Brugge - dat spei ... van Amys ende van Amelis 
Hiermit befinden wir uns einerseits auf festem
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Boden, weil es sich unverkennbar um den Amis- 
-und-Amiles-Stoff handelt, andererseits muB man 
die Möglichkeit in Eivägung ziehen, daB es ein 
Mirakelspiel war: Der an sich weltliche Stoff, 
der schon um 1200 in zwei epischen Passungen vor
lag /ein frz» chanson de geste und ein anglo- 
normannischer Heldenepos/ wurde später legendär 
umgestaltet, z.B. in einem frz. Mirakelspiel des 
14. ¿h. /Frenzel, Stoffe:39/.

1412 Aachen - an dieser Stelle erwähnen wir noch ein
mal die oben /Kap. 3.5/ besprochene Aufführung 
eines spei van lanseloet in Aachen, veranstaltet 
durch eine Gruppe aus Diest.

1417/18, Kortrijk /südl. West-Flandern/ - van den coninc 
van den Horiaens /vom Maurenkönig/, vermutlich 
ein weltliches Stück, weil keine einschlägige 
Legende vorliegt /Van der Biet 135-6/.

1419 Arnhem /s. o. 1395/ - den gesellen die her Kytarts 
spoel spoelden 25 quarten ad. 3 bl. 5 gld.

1421 Leuven - van den strlde van Woerinc /über die
Schlacht bei Woeringen, Van Puyvelde 938/. Hier 
liest man, daB das Stück auf einem zu diesem Zweck 
errichteten und danach abgebrochenen Gerüst ge
spielt wurde: "ghegheven meester ¿anne van der 
Brüggen van den geremte te maken en weder af te 
doene op Sinte Peters ^rckof, daermen op speelde 
van den stride van Woerinc* ...Ein einschlägiger 
Roman aus ca 1300 liegt vor: ¿an van Heelu - Yeeste5van den Slag van Woeringen, Knuvelder 1970 
1:233 /1290/.

1423 Geraardsbergen - Item ghegheven een groot ghedeel 
van den jonghen gheseilen van der poert de welke 
up den heleghen sacraments dach naer der noene 
een spei speelden up de maerct van der batailge van 
Roelande ende Ollvlere /.../ 36 s.p. /Batselier 
1976:20 P.14/.
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1431, Deinze - spei van Arnoute. gespielt an Pastabend 
vor der Markthalle /Van Puyvelde 940, aus der 
Mitteilung A. de Vlaemincks in "Vaderlandsch 
Museum" 1863:11/»

14 3 4, Oudenburg - teen van broeder Janne ende Tandre 
van den verloome coninc. gespielt auf dem 
Markt /Van Puyvelde 940 aus der Mitteilung von 
R. de Wolf in THTL 1895:303/» Bemerkenswert 
ist, daB hier zwei Stücke auf einmal erwähnt 
werden: das eine wird wohl eine Posse /broeder 
lollaert?/, das zweite ein ernstes Königsspiel 
/Esmoreit?!/ sein.

15, Aug. 1444 Deinze - tspel van den wl.jghe van
Ronchevale /vom Streit in Roncesvalles/, gespielt 
von den "gheseilen van der Kercken" anläBlich 
einer Marias-Prozession /Van der Riet 1936:134 

aus Van den Abeele: Geschiedenis der Stad Deinze, 
Gent 1865:193. Prüher mitgeteilt von De Vlaeminck 
in Vaderlandsch Museum 1863:11. Van Puyvelde 940 
F.1/.

1470 Deventer - Lvsken dat sie enen man hebben wolde 
die nae den hamasche roecke /Worp 1:53/.

1483. Thielt - een groet spei van Florl.1sse ende van 
Blanchefloere. gespielt vor den Hallen /Van der 
Riet 135, aus De Vlaemincks "Jaerboeken der 
aloude kamer van rhetorika het Roosjen te ThieltJ 
Gent 1862:15/. Gespielt zu Ostern von einer Gesell
schaft aus Deinze.

1499. Deinze - een scoen spei van Gryselle. gespielt von 
den "ghesellen von der rethorycke van Peteghem"
/V3n der Riet 135 aus V ^  den Abeeles "Geschiedenis 
der Stad Deinze" 195/.

Vergleichen wir damit das im Jahre 1532 verfertigte
Inventar einer BücherSammlung der Genter Gesellschaft
•'Guide van Sinte-Katelijne ter Hooie te Gent"^. Es

46. van der Riet 136 aus N, de Pauws "Middelnederlandsche 
Gedichten en Fragmenten" Gent 1914 II 2:445.
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finden sich dort 17 "speien", darunter 7 geistliche und 
10 weltliche /den Titeln nach kann man mit Pleij 1977:38 
ritterlich-epische Stoffe vermuten/.
Eine systematische und allseitige Untersuchung der 

städtischen Rechnungen in bezug auf Theateraufführungen 
könnte sicherlich noch mehr Entdeckungen bringen /Pleij 
1977:40/. Aber schon die angeführten Belege aus den 
Rechnungsbüchera der Städte Arnhem, Kortrijk, Deinze 
- die ja keine außerordentlich großen Kulturzentren, 
eher durchschnittliche Kleinstädte waren und deshalb 
als pars pro toto zu betrachten sind, bestätigen die 
Auffassung, daß in den Niederlanden seit der zweiten 
Hälfte des 14. und das ganze 15. Jh. hindurch in Sälen,innicht nur auf Schaugerüsten unter freiem Himmel beruf-4.8liehe Gesellschaften mit weltlichen ernsten

47. Hollaar und Van den Elzen /1980:320/ denken an öf
fentliche Aufführungen nur unter freiem Himmel, in 
Sälen gäbe es nur Vorstellungen auf Einladung des 
Grafen oder eines Stadtrates. Die Erwähnungen der 
Treppe in den AS/graet/ wollen sie als eine einmalige 
Angelegenheit erklären, die nichts über die gewöhn
liche Aufführungsweise der AS aussagen soll.

48. Umherziehende ghesellen vön den speie, seltener 
/später immer häufiger/ die Rederi jkerskamem /Pleij 
1977:38/, die übrigens auch zu Gast auftraten. Das 
erstere wird für die nördlichen Provizen im 14. Jh. 
bezweifelt /Hollaar -- Van der Elzen 317/, auch bei 
Neumann keine Beweise. Auch bei der BerufsmäBigkeit 
denken sie eher an"Aanvullende broodwinning" für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen, hauptsächlich bestehend 
aus Zunftgenossen. Wenn man die Alterität der mit
telalterlichen Berufserscheinung beachtet, wird man 
Peters /1983:206/ zustimmen, wo sie die gesellen
van den speie als "quasi-professionelle Spielgruppen, 
die ein festes Programm haben und auch in Nachbar
städten ihre Spiele aufführen" bezeichnet.
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Stücken im Repertoire vor einem sitzenden*' und 
einigermaßen vornehmen'*0 Publikum entgeltlich"51 
aufzutreten pflegten«
An die Mitteilung von Badius, daß die Aufführungen¡52von weltlichen "Kflnigsspielen" in Flandern seiner 

Zeit üblich waren, wird nicht mehr zu zweifeln sein.
Wenn wir aber auf diese Weise seine Glaubwürdigkeit 
bestätigt sehen, kann vielleicht auch sein Bericht über 
Masken wahr sein? Begründet er doch die Benutzung -on 
Masken als eine Notwendigkeit, die sich aus der Vielheit 
der dramatischen Figuren ergibt, die er folgendermaßen 
andeutet: ... alia causa est, quia opus eat aliquando 
representare personam infantis, aliquando adolescentis, 
aliquando viri, aliquando senis, aliquando decrepiti, 
aliquando regis, aliquando principis, aliquando cursoria, 
aliquando agricolae, aliquando mercatoris, aliquando 
traditoris aut hominis perfidi; quocirca necesse est 
varias sibi sumere personas.

Laut Herrmann /1914:308/ paßt diese Aufzählung der 
dramatischen Charaktere auf das antike Drama "ganz und 
gar nicht /.../, wohl aber zeigt sie uns mit zwingender 
Deutlichkeit, auf was für Aufführungen sich diese 
theatergeschichtlich höchstmerkwttrdige Stelle bezieht:

49. E 1012 Elk blive sittene... Li 197 Staet op...
50. "Heren ende vrouwen" gegenüber "man ende wijf", 

."goede liede"; vgl. Van der Riet 142.
51. "om winninghe" /Caerte 1496/.
52. Diese Bezeichnung ist von Stuiveling /1967:43/ 

auf die AS bezogen worden.
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gemeint können nur die Aufführungen jener Dichtungen 
sein, die in der Geschichte des mittelalterlichen 
Dramas an vollständig isolierter und für uns historisch 
noch kaum verständlicher Stelle stehen: der sogenan
nten abele speien, jenerdramatischen Rittergeschichten, 
die durch Form und Inhalt gleichmäBig aus dem Bestände 
der übrigen mittelalterlichen Dramen herausfallen."

4.2.6 L i t e r a t u r

Dem Inhalt nach können die Stücke aus der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts stammen, weil die höfisch-
-ritterlichen Romane, die als mSgliche Quellen ihrer53Motive oder gar als ihre Vorbilder gelten können, 
aus dem 13. und dem Anfang des 14. Jh. stammen 
/Leendertz 1907:CXXXV/.
Einer ähnlichen Meinung von Kalff stimmte H. Iraver 

/1953:45/ zu. Aus der Reaktion gegen die höfisch 
-ritterlichen Ideale und aus der wachsenden religiösen 
Enttäuschung der zweiten Hälfte des 14. Jh. /Satire, 
Fabliau/ will die Autorin die spätere Hinzufügung von 
mehr prosaischen und ausdrücklich didaktischen Epilogen 
und Sottemien erklären.
Die Dualität der A£ - die feste Bindung der Possen an 

die ernsten Stücke - bildet ein Problem für sich 
/Creizenach 1:373/, worauf wir noch kurz im 3. Abschnitt 
dieses Kapitels /4.3 Verfasser/ eingehen. Eine tief
gründige Untersuchung des Ürsprungsfeldes und der 
dramatischen Struktur soll es erweisen, inwiefern 
diese Dualität ein zeitliches Nacheinander bedeuten

53. Eine genaue Untersuchung der vermeintlichen literari
schen Quellen stellt die Pariser Dissertation Frank 
van der Riets /1936/ dar.
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kann und ob sie nicht einen wesentlichen Zug der mit
telalterlichen Kultur widerspiegelt, wo parallel mit 
der ernsten eine satirische und parodistische Strömung 
gepflegt wird.

Heben der absoluten Zeitbestimmung hat man auch 
versucht, aus dem Vergleich der Stücke miteinander 
ihr relatives Alter zu bestimmen.

So hat Wijngaards /1962:322 ff./ aus der Struktur- 
beschrei bung der AS einige Besonderheiten erhalten:
1° die Replikenlänge sei ganz anders in 1 /13 Zeilen/,

als bei G und E /9 u. 8 Zeilen/, die letzteren haben54auch zweimal soviel kurze Repliken 
2° der Spielort wechselt in I nur viermal /G: 6x, E: 8x/ 
3° in L treten zugleich nicht mehr als zwei Figuren auf,

das Stück konnte also von 2 Personen gespielt werden.
Hauptsächlich aufgrund von 3° stellte Wijngaards die 

Hypothese, daB Lanseloet die älteste Form der AS /als 
besondere Gattung betrachtet/ darstellt, im Gegensatz

54. In der Wirklichkeit sind die Differenzen nicht so 
groB, aber sie sind doch signifikant. Genaue Zahlen 
und Statistiken finden sich unten, im Kap. 5.5.3,
§ 69. Die Zahlenangaben ln dem zitierten Artikel von 
Wijngaards scheinen ihr eigenes Leben geführt zu 
haben, bevor sie im Druck für ewig fixiert wurden: 
Die echte Replikenlänge des Lans. steht bei Winter 
e.S. und umgekehrt /S. 327 f. 1/. Die Frequenzen 
der Eigennamen Sanderijn - 108x - und Hanseloet - 
124x - sind phantastisch hoch /alle 4 Zeilen müBte 
ein Hame zu hören sein!/, die von Tins berechneten 
Frequenzen betragen entsprechend 48x und 43x, beide 
Zahlen enthalten je 19 Auftreten im Hebentext.
Geübt im Rekonstruieren /dank den Polemiken mit
A.M. Duinhoven, s.u./ können wir bei 108 ein ent
stelltes 48 vermuten: die Ziffer 4, wenn mit der 
Hand und zwar schwungvoll geschrieben, kann leicht 
mit 10 identifiziert werden, indem der zweite verti
kale Strich, der sich ja aus zwei Bewegungen /oben 
- unten/ ergibt, leicht zu einem O-ächtigen Etwas
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zu G und E noch nicht von der üeberwucherungstendenz 
getroffen, die für alle mittelalterlichen Gattungen 
so charakteristisch sei. Deshalb behauptete er gegen 
Stellinga /1955:288/, Dans, sei nicht ein reiferes 
Stück des Autors von E und G, sondern vielmehr ein 
früheres, und Älteres Spiel.
Gerade das Gegenteil hat aber K. Langvik-Johannessen 

behauptet /1977:102/: Sowohl in bezug auf die sozio
logischen als auch auf die psychologischen Aspekte 
/sexuelle Vorurteile/ sei L durchaus modern, wahrend 
E und G eher als naiv erscheinen. Psychologische 
Tiefe werde inLnicht durch die Beschreibung von 
Figuren gekennzeichnet, sondern durch die Symbolsprache 
der Handlung selbst. 8ei vielleicht eine Moder
nisierung eines höfischen Dramas, die auf der Trans
ponierung des traditionellen, aus dem höfischen Epos 
bekannten Liebesthemas von E und G /der sich über 
die eigene Welt erstreckenden Liebe/ auf die soziolo
gischen Probleme des Bürgertums beruht /die Liebe über 
die Standesgrenze hinaus/.
Durch die Modernisierung sei L zu einem gar "unhöfischen" 
Drama geworden, weil es das Motiv der sexuellen Gewalttat 
einführte.
Diese letzte Bemerkung ist für die Datierung insofern 

interessant, daB die Vergewaltigung als Motiv in der 
europäischen Literatur nach M. Frenzel /Motive 722,
174 ff., Stoffe 174/55 ziemlich spät - nach 1370 - auf-

/Ports./
werden konnte. Bei ^anseloet gab es 24 Auftreten 
im E-.upttext. Die 1 aus "124" kann aus einem Komma 
oder einer Klammer "entstanden" sein.

Zuletzt stimmen von den 12 Werten über die kurzen 
Repliken /S* 325/ nur 6/3 Nullen mitgerechnet/.

55. M. Frenzel wird darunter - wie das bei ihr heiBt 
- ein movierendes Motiv verstanden haben, denn 
Vergewaltigungsepisoden sind sowohl in der Bibel 
als auch in der Epik keine Seltenheit /H« van Dijk/, 
Eine Fülle von Belegen aus Geschichte und Literatur,
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zukommen scheint, mit dem Stoff um Eduard III. von 
England und Gräfin Salisbury, der angeblich erst mehr 
literarisch von Jean le Bel bearbeitet und auf seiner 
Spur in die Chroniken des Froissart aufgenommen wurde. 
Dazu ist einiges in der Abteilung zur Geschichte /4.
2.4/ gesagt und wird mehr im Rahmen der eigentlichen 
Stoffuntexsuchung zu sagen sein.
Aus den obigen Gründen wäre also wirklich wahrschein

licher, daB lans. jünger als die übrigen AS ist.
Dieser SchluB wird aber nicht notwendig stimmen, wenn 
die "ungarische Spur" sich als akzeptabel erweist.

Als ein literarisches Motiv steht etwas Aehnliches in 
dem Index von Thompson als TL 1339.3 "Vornan enticed 
into man's room by feigned illness", bezeugt von Rotunda 
1942 für die italienische Literatur: Giov. Sercambi 
/1347-1424/ - Novelle, Nr. 18. Das 155 Erzählungen 
umfassende Buch benutzte nach dem damals üblichen Ver
fahren die Flucht vor der Pest von 1374 als den narrativen 
Rahmen und verwendete Ereignisse aus den Jahren 1369 
-1400 als Stoffe /Cecchi - Sapegno 1965 11:518 ff. und 
VIII:450/. Es ist aber lange unveröffentlicht geblieben 
und ist "erst seit 1889 vollständig bekannt geworden" 
/Bolte - Polivka IV:160/, herausgegeben von Renier 
/Torino 1889/ und von G. Sinicropi /Bari 1972/.

/Ports«/ hauptsächlich des 3. Jahrhunderts, bringt 
z.B, A. Schultz /21965 1:566 ff./.
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4.2.7 Z u s a m m e n f a s s u n g  /Datierung/

In der obigen kritischen Betrachtung der Vorschläge 
zur Datierung, wovon keiner für bewiesen gelten 
kann, wurde zwar keine Hierarchiebestimmung angestrebt 
/die Reihenfolge entsprach also nicht dem Wichtig
keitsgrad/, prinzipiell kommt aber den früher be
handelten sprachlichen Argumenten ein höherer Wert 
zu, weil sie am gründlichsten fundiert sind: - an 
kann aufgrund davon eine Hypothese Uber das Erstell
ungsdatum der überlieferten Passung der AS um 1350 

aufstellen; die übrigen, die meistens sehr fragmen
tarisch sind, eignen sich dazu nicht und können 
höchstens mit Vorbehalt in konfrontativer Weise zu 
ihrer Verifizierung herangezogen werden.

Die Bewgi se aus dem Bereich der materiellen Kultur 
widersprechen dieser Datierung nicht, denn sie betref
fen entweder nur vereinzelte Stellen /tabbaert/, die 
keinen eindeutigen /und bei der Mehrheit der Stücke 
gar keinen/ Bescheid bringen oder ihr Zusammenhang 
mit den AS ist fragwürdig /Kartenspiel, Beghinsel/.

Die kunstgeschichtlichen Interpretationen von 
"figure" und "prenten" /nur in Glor. belegt/ haben 
wir abgelehnt.

Das aus politisch-historischem Bereich gebrachte 
Material betrifft nur Esm. u. lans. und läBt eine noch 
frühere Datierung /nach 1330/ der beiden Stücke zu.

Vom Standpunkt der Theatergeschichte aus können 
wir die Entstehung unddAufführungen der AS als 
Dramen um diese Zeit nicht ausschlieBen, obwohl 
positive Beweise über den niederländischen welt
lichen Theaterbetrieb, die wir heute kennen, 
etwas jünger sind/seit 13 7 3/.
Von seiten der Literaturgeschichte wurde aufgrund 

der Motivuntersuchung /sowohl der älteren, die 
nichtssagende Korrespondenzen nachzuweisen pflegte, 
alsfeLuch der neueren, mehr kulturgeschichtlich
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orientieren und für die Punktionalität interessierten/ 
selbst eine Datierung vor 1350 wahrscheinlich gemacht.
Die Bemühungen, um das relative Alter der ein-

widersprüchigen SchluBfolgerungen geführt. Der Masken
gebrauch, im wichtigsten Argument für das höhere 
Alter des Lanseloet von Vijngaards vorausgesetzt, 
fanden wir aber noch oder, wenn man will: erst um 
1500 bestätigt /Badius/; seine übrigen Behauptungen 
beruhen auf Prequenzangaben bestimmter Strukturer
scheinungen, die teils nicht stimmen /dazu unten 
Kap. 5.5.3 § 69 und Kap. 6.3.1 § 1/, und sich 
stilistisch nicht eindeutig interpretieren lassen, 
vgl. unseren Versuch im Kap. 5.5.3, § 70.
Aus dieser Konfrontation geht vorläufig die ent

gegengesetzte Behauptung als wahrscheinlicher 
hervor: daB Lans. jünger als die übrigen ernsten 
AS ist /Stellinga und Langvik-Johannessen/.
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4.3 VERFASSER

1. Ein Verfasser. - 2. Verschiedene 
Autoren der Prologe/Epiloge und der 
Stücke. - 3. Verschiedene Autoren 
der ernsten und der %chstücke.
4. Verschiedene Autoren der einzel
nen AS. - 5. Zusammenfassung.

4.3.1 E i n  V e r f a s s e r

Im 19. Jh. herrschte die Meinung vor, es gäbe nur 
einen Verfasser. Hoffmann von Fallersleben /1838 VI 
:X1IV/ wuBte über ihn mitzuteilen,daB er eine unabhängige 
Stellung in der Gesellschaft hatte und "die Poesie 
nicht als Broterwerb trieb". Er gehörte zu besseren 
Dichtern, da er über Phantasie und Darstellungsgabe 
verfügte und sich durch eine "unbefangene Auffassung 
des Le* ens" sowie "einen gewissen Humor" auszeichne.
Moltzer /1862:99/ konnte dagegen nur ein Ding als 

sicher nennen und zwar das Gegenteil: der Dichter der 
AS wäre arm: das wurde der 23. Zeile des Beghlnsel 
entnommen, wo nebenbei bemerkt wird "mein Geld ist 
alle" . 56

56. Selbst wenn wir nun annehmen, daB das Beghinsel 
mit den AS zusammengehört, was mehrmals 
behauptet, nie aber ausreichend bewiesen worden 
ist - auch dann wird diese Erklärung in den Mund 
eines jeweiligen Deklamators zu legen sein als 
Mittel der Publikumgewinnung durch Identifizierung 
mit der beutelschwindsüchtigen Mehrheit.nBeghinsel 
ist kein lyrisches Bekenntnisgedicht.Im Gegensatz zu 
dem "romantischen Vorverständnis von Dichter und Werk, 
subjektiver Erfahrung und singulärem Ausdruck", daB 
von R. Guiette /in der Formulierung von JauB 1975, 
1977:413/ als eines der "Dogmen der Philologie" be

zeichnet wurde, kann man hier eine Analogie mit den 
MärchenschluBformeln vorschlagen, wo der jeweilige 
Erzähler es mehr oder minder unverblümt dem Publi-
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Die Hofftoannsche Argumentation ist von Leendertz 
/1907:CXXXII f./ vervollständigt worden. Als Beweise 
der einheitlichen Verfasserschaft gelten nach seiner 
Auffassung die grosse Aehnlichkeit der Sprache und 
des Stils sowie die Homogenität der in den Stücken 
zum Ausdruck gebrachten Ideen. Was die außerordentlich 
hohe Frequenz "unsauberer Reime" und anderer von ge
ringerer Sorgfalt zeugenden Eigentümlichkeiten des 
Drie daghe here betrifft, könnte man zwar vermuten, 
daB das Stück von einem anderen Autor stammt, wahrschein
licher sei aber, daB der Verfasser in dieser Komödie 
freizügiger hinsichtlich der Versifikationsregeln handle 
als in den ernsten Stücken. Die Uebereinstimmungen in 
Stil und Wortwahl seien stärkere Argumente als die 
Unterschiede. Indessen sind sowohl der Stil als auch 
die Wortwahl /sie sind übrigens nicht eingehender 
untersucht worden/ der AS denen der Possen aus offen
sichtlichen Gründen gegenüberzustellen /andere Gattung/ 
und man soll D als eine "sötte boerde" mit den Possen, 
nicht mit den ernsten Stücken vergleichen. Selbst aber 
gegen diesen Hintergrund schwindet die Andersartigkeit 
des D nicht: andere Possen bieten nicht weniger Gelegen
heit zu Derbheit und Lässigkeit wie es bei D der Fall 
ist und doch ist der Verfasser dort nicht so frei. Dazu 
kommen die sprachlichen Besonderheiten /s.o. Kap. 4.1/ 
und die eigentümliche Bühnentradition: Aufführungen 
vor umstehendem Volk /s.o., Kap. 4.2.5/. Alles scheint 
die Meinung von Leendertz abzustreiten.

Alle späteren Argumente für die einheitliche Verfas
serschaft der AS betreffen auch nur die ernsten Stücke, 
nicht die Possen.

/Forts./ kum zu verstehen gibt, daB er eine Belohnung 
/Trinkgeld/ erwartet. Dieser Kunstgriff der oralen 
Tradition kann dem schriftlichliterarischen Topos vom 
Typ "Van dichten comt mi deine bäte" /Beatrijs 1/ zu
grunde liegen; der Vorschlag, um am folgenden drei Stel
len - Beatrijs, Dat scamelheit thoechste poent is van min- 
nen /Hrsg. Serrure, Vaderlandsch Museum 1858:201-208/ 
und Swigen brinct vele rüsten 293-296 /Hrsg. Verdam TNTL 
1892:285-305/ - ein Topos anzunehmen, stammt von Lulofs 
/1966:354, 356 F. 36; vgl. Van Buuren 1984/.
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Als mögliche Hinweise auf den gemeinsamen Ursprung 
der drei Stücke: E - G - L können die von Manger /1931 
:651 ff./ gefundenen Textparallelen betrachtet werden.

G l o r i a n t  - E s m o r e i t
G 437 Seker, neve, dat wondert mi.
E 351 Seker, neve, dat wondert mi.
G 581/2 Dat ghi liet hanghen ane een hout 

Sonder verdiente ende buten scout 
E 391/2 Ghi waert sonder verdiente ende Bonder scout 

Vaste ghenaghelt ane ene hout
G 898 1c sal daer cm pinen dach ende nacht 
E 45 Ic sal daer omme pinen nacht ende dach » E 140
G 913 Daer ic soe langhe in hebbe ghesijn 
E 789 Daer ic soe langhe in hebbe ghesijn

In die Abteilung: Gloriant - Esmoreit gehört noch ein 
Beleg von Manger, der besonders interessant ist, weil er 
drei Zeilen umfaBt /es ist unbegreiflich, warum Manger 
gerede diese dritten - identischen —  Zeilen nicht nam- 
te/:
G 1095/6/7 Sijt willecome op desen dach,

Ende Plorentijn, die ic nie en sach 
Meer dan nu te deser tijt.

E 751/2/3 Diemocht u gheven goeden dach
Ende oec mijnder moeder, die ic noit en sach 
Meer dan ntr te deser tijt.

L a n s e l o e t  - E s m o r e i t

I 16-17 Sijn herte altoes in vrouden loech,
Als hi anesach haer edel lijf;

E 694-5 Mijn herte met rechte in vrouden loech,
Doen ic ane sach die moeder mijn.

L 125 Bi lichte gheloven es die menege bedrogen
E 556 Bi vele spreken es die menegen verloren
L 167 Dat horic wel aen haer ghelae.t 
E 163, 945 Dat hoeric wel ane u ghelaet
L 550 Mi dunct, dat mi mijn herte sal scoren
E 294 Mi dunct dat mi mijn herte sal breken
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L 552 Dat ic in mine sinne blive
E 398/9 Ay, salic nu in minen sinne

Bliven ...
E 926/7 fiulpt, Haaret! dat ic niet trat minen sinne £«xi come • • •
L 906 Met rechten roepic o vi! o wach
E 561 Met rechte mach ic roepen: das!

0 wi! ...
L 910/11 0 wi der bitterliker uaet 

Ende der jammerliker moert 
E 676 0 wi der jammerliker moert!

L a n s e l o e t  - G l o r i a n t
L 496 Quame nu een valcke van hogher aert 
G 617 Ic sie den valke van hogher aert
G 268 Si en mochte niet noiaelder sijn 
= L 668

W i n t e r e .  S. — E/G/L
E 991 Daer wilUc onder setten mijn lijf 
= W 263
G 106 Nu en canic langher niet gheswighen. 
- W 204
L 572 Dat wetic wel waerlike 
W 503 Dat wetic wel gewaerlike

Wie man sieht, sind die Gemeinsamkeiten zwischen 
1 und E nicht so deutlich wie diejenigen zwischen G 
und E, wo vier genaue Wiederholungen begegnen. Wenn man 
aber die genau und die ungenau übereinstimmenden Stellen 
in ihren Kontexten betrachtet, werden sie bald zu typi
schen Gemeinplätzen, so unvermeidlich erscheint ihre 
Verwendung in gegebenen Situationen. Es wferden sich 
wohl ohne Schwierigkeiten Belege in anderen Texten nach- 
weisen lassen^ damit man sie zu echten Topoi erklären 
kann.
Die Wahrscheinlichkeit desselben Autors der drei 

Stöcke - E, G und L - wollte Bruch /1947:132/ aus der 
vor» ihm als systematisch dargestellten Behandlung des 
Diebesthemas ableiten /vor ihm hat Verdeyen 1927 in jedem 
Stück einen anderen Aspekt des Liebesthemas sehen wol-
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len, vgl. u. Kap. 6.1 /:
- E behandle die konsequent hüfische ^iebe, Hintertrie-

ben durch die Handlungen eines herrschsüchtigen
- 1 zeige die Folgen des unhüfischen Liebesverhaltens

und gebe eine unhüfische Lösung
- G lasse den Helden die Folgen seines unhöfischen

Verhaltens /Frauenscheuheit/ durch die Liebe selbst 
erleiden

- dazu komme noch, daß sich von diesen drei Liebes
abenteuern zwei zwischen einem Abendländer und 
einer Orientalin abspielen. Eine endgültige Folgerung, 
daß es nur einen Autor der 3 Stücke gegeben hat, sei 
aber wegen der Sprachunterschiede nicht möglich.

Es werden keine weiteren Beweise angeführt, auch die 
Schlußformel: "AeuBere Kennzeichen sind bessere Argumente 
als innere" bleibt ohne Unterstützung, während sie ja 
das “egenteil der Position Leendertz»bedeutet. Sie istnübrigens nur dann richtig, wenn der Uberlieferungsweg 
eines Textes genau festegestellt und deren ursprünglicher 
Wortlaut bestimmt worden ist, was von den AS leider nicht 
gilt.
Eine theoretisch aussichtsreiche Richtung hat

Notermans /1956:308 f./ mit seiner Beobachtung über 11die Ähnlichkeiten in der Darstellung der Eheschließung 
in E, G und L eingeschlagen: mit keinem einzigen Wort 
werde in den Stücken die Ehe als Sakrament oder eine 
Hechtshandlung erwähnt. Die Eheschließung geschieht 
dort beinahe implizite im engen Kreis der -Beteiligten.
Hach Notermans seien diese Übereinstimmungen zu 
schlagend um zufällig zu sein und können als eines 
der Beweise der einheitlichen Verfasserschaft betrachtet 
werden.

Mit dieser Beobachtung einer konventionellen Interak
tionseinheit könnte man einen ersten Schritt auf neuen 
Wegen der Dramaforschung sehen und begrüßen, /vgl. die 
Einleitung und Zusammenfassung/, leider ist die prinzi
piell begrüBenswerte Beobachtung Notermans» tatsächlich 
aus zwei Gründen nicht brauchbar:
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1° die Ritualisierung der Eheschließung als Folge deren
Aufnahme unter die Sakramente ist ein Prozeß, der
erst begonnen hat, nachdem die Kirche im 12. Jh.
nach mühseliger Arbeit aus der Fülle vulgärchrist-

licher magischer Praktiken - Segnungen und Weihhandlun-57gen - die sieben Sakramente klar ausgesondert hatte , 
und Notermans müßte erst beweisen, daß dieser Verkirch- 
lichungsprozeß in den Niederlanden um die Kitte des 
14. Jh. abgeschlossen war, um die Abwesenheit eines 
Rituals in den Texten für ein Problem erklären zu kön
nen. Nach Buitenrust Kettema /1901:223/ war die Sanktio
nierung der Eheschließung durch die Kirche damals noch 
nicht erforderlich.

2° ¿’-an stelle sich die Frage: Hatte der Dichter eine 
Darstellung der Eheschließung auf der Bühne aus 
künstlerischen Gründen nötig? Brauchte das Publi
kum wirklich einen Priester zu sehen, um zu erfahren, 
daß daB junge Paar bald vermählt werden sollte?
Die Antwort ist nein: die AS sind keine bürger
lichen Rührstücke!

In der Forschung wird nur einmal versucht, den 
Verfasser der AS mit einem bekannten Dichter eu 
identifizieren. W. van Eeghem /1958/ 
hatte in einer Artikelserie /1954-1955/ dem

57. Sprandel 1982:30f., 90 ff. Auch bei Boccaccio 
wird nach Kelly /1975:182 f. die Ehe nur einm^.
/in^.3/ auf eine durch die Kirche vorgeschrie

bene Weise geschlossen, sonst findet die Eheschlie
ßung ganz einfach an Ort und Stelle statt, sobald 
dazu beschlossen worden ist, manchmal "without 
getting up from the bed" - Nr. 5.4, 4.6. Ueberreste 
der geheimen Eheschließung seien in England im 
14. Jh. ganz allgemein /169 f./.
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Brösseler Dichter «Jan Dille /_+1 340-+1400/ einige Gedichte 
ffber die Minne zugeschrieben /seine Verfasserschaft ist 
nur in einem Pall sicher bezeugt/ und ihn als möglichenCQAutor der AS vorgeschlagen. J. Van Mierlo hat aber Dilles 
Verfasserschaft der Gedichte sowie der AS aus sprachlichen 
Grönden abgestritten, ohne Jedoch die Möglichkeit aus- 
zuschließen, daß sie von einem und derselben Brüsseler 
Dichter geschrieben wurden.

Zu beiden obigen Stellungen läßt sich folgendes bemerken: 
Der Abschreiber der Hulthemschen Hs. kannte den Namen 
Dilles, weil er ein Gedicht von ihm abschreiben mußte /HH 
Nr 99/. Auch den Kamen eines anderen Brösseler Dichters 
- Jan Knibbe setzte er bei zwei Gedichten /HH Nr. 130 u. 139/. 
Es wäre daher verwunderlich, wenn er nichts öber die Ver
fasserschaft eines zeitgenössischen Dichters wie Dille 
oder eines anderen gehört hätte, während die AS ja ein 
umfangreiches und mehrgliedriges Werk mit potenziell9fvielströmiger Überlieferung bilden, was einer vollständigen 
Anonymität zu Lebenszeit des Autors stark entgegengewirkt 
haben muß.
Die stilistische und inhaltliche Homogenität der 

AS ist seit langem nicht so sicher, wie es etwa von 
Hoffmann oder Leendertz angenommen wurde. Die seit der 
Veröffentlichung der Dissertation von Stellinga /1955/ 
nicht mehr zu leugnenden Unterschiede zwischen den AS 
untereinander konnten noch von ihm mit der Hypothese des 
einen Verfassers folgendermaßen in Einklang gebracht wer
den: Relativ eng miteinander verwandte E und G seien durcl 
einen Autor in derselben Lebensperiode geschrieben, während 
L viel später und WS viel früher entstanden wäre /die 
letzteren können auch von verschiedenen Autoren verfaßt 
worden sein, s.u. 4.3.4 und zu Stellinga 5.4.3.

Auch Van Es /1957:188/ vermutete einen Entwicklungsgang:
Bei E und G sei der Autor noch deutlicher von vorliegenden 
Erzählungen abhängig gewesen, während in L als viel

58. J, van Mierlo: Is Jan Dille de Dichter van onze abele 
speien? In: VMKVATL 1957:82 /nach Roemans - Van Assche
3E 20:26
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selbständiger erscheine. Lies war auch eines der Ergebnisse 
der Untersuchung Van der Riets /1936:131/.

Schon Müller hat in seiner Rezension der leendertzschen 
Ausgabe /1910:210f./ die einheitliche Verfasserschaft in 
Zweifel gezogen. Seine späteren sprachlichen Beweise für 
die Sonderstellung wenigstens des Drie daghe here sind 
oben angefflhrt /S.82/. Was die Reimexaktheit betrifft, 
steche es von dem Rest ab, darüber hinaus störe es die 
Harmonie: die Stöcke scheinen nämlich als fünf Paare /ein 
ernstes Drama plus ein lustiges Nachspiel/ gemeint zu 
sein. Möglicherweise sei L an die Stelle eines ernsten 
Stückes gesetzt, das ursprünglich mit der Posse Truwanten 
ein Paar bildete /Müller 1927:298/.

Die Hoffmannschen Argumente dagegen /VI:XXXV ff./ wurden 
von H. Mandos /1933s369 ff./ in Frage gestellt. Die ähnlich 
Schreibung könne durch die Uniformierung während des 
Abschreibens verursacht sein; schlechte Reime seien nicht 
so zahlreich und nicht so schlecht: gewöhnliche Assonanz
reime; "Spröchwörter", Flüche, Schwüre und Verwünschungen 
seien wirklich da, aber ihre Frequenz sei in den 4 Stücken 
nicht gleich.

Daß die Schreibung, worüber im 1. Abschnitt dieses Kap. 
mehrmals die Rede war, nicht ganz uniform ist, hat die 
Beobachtung Louise van Kämmens bewiesen.
Die Autorin stellte fest, daB der Punkt als Mittel der 

W o r tdelimitation gebraucht wird: in Lanseloet steht es 
z.B. /Z.544/

0. edel here wat sijn die dinc 
- während man in den Zeilen 557 u. 563 liest:
0 f gise iewerrinc vinden moghet.
0 ndanc alle njinen maghen.

Wie gesagt, sind die Anfangsbuchstaben Jeder Zeile des 
Kodex in einer aparten schmalen Spalte geschrieben, wodurch 
die meisten Wörter gespalten sind. Um zu zeigen nun, daB 
der erste Buchstabe das ganze Wort ausmacht, setzte der 
Abschreiber danach einen Punkt. Dies ist laut Van Kämmen 
regelmäßig der Fall in Lanseloet und Gloriant. nie aber in 
Esmoreit. was bedeuten könnte, die ersteren waren von
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einer früheren Handschrift kopiert /oder einer späte
ren, weil sie weiter in dem Kodex stehen?/, das letz
tere von einer anderen. Sonst sei es noch möglich, daß 
es zwei verschiedene Abschreiber im Spiel gewesen seien 
/S.25/, was aber nicht der Pall ist /s.o., Kap. 3.1/^5.

4.3.2. V e r s c h i e d e n e  A u t o r e n  
der Prologe/Epiloge und der AS

Eie Tatsache, daß die Stichometrie bei Esm. sich nach 
der Z. 1006 und nicht 1018 befindet,veranlaßte Leendertz 
dazu, um den zweiten Epilog auf das Konto des Abschrei
bers zu setzen: der Eichter des Esmorelt könne für 
die miserable Qualität jener Zeilen nicht verantwort
lich gemacht werden: einen Pleonasmus wie "ghi wise 
ende ghi vroede" könnte er einfach nicht aufs Papier 
bringen /Leendertz 1907:CX/.
Auch bei dem Epilog zu Llppl.1n zeigte sich der Ab

schreiber kein Virtuose: dessen erste Zeile "Ay goede 
liede, dit hebben wi, ..* reimt sich auf den das Stück
lein schließenden Bühnentextsatz "Hier vechtensi".
Eer Epilog des ßuskenblaser sei ebenfalls von dem 

Abschreiber hinzugefügt /vgl. Eulnhoven 1977:64/.
Een Gedanken, daß die P r o l o g e  nicht von dem

selben Autor stammen wie die Stücke, hat Manger ausge
sprochen /1931:647/, veranlaßt durch den unbeholfenen 
Versbau und mehrmalige Wiederholungen desselben 
Gadankens im Prolog zu Glorlant.
Van Es /1957:170/ stellte fest, daß alle Prologe, 

der zweite Epilog des E und der Epilog des L in die 
Stichreimstruktur der Dramen nicht aufgenommen sind

59. Aus der Beobachtung des Kodex entnehmen wir, daß 
die Anfangsbuchstaben der Samen der Figuren im 
Bühnentext n u r  in Esm, und Lip* sowie in einem 
Teil des Bub* /auf S.241/ rot durchg^strichen sind.
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/s.u. Kap. 5.5.3, § 60/. Auch inhaltlich bilden sie 
keine organische Einheit mit den Stücken: da sie 
hinzugefügte Mittel sind, um das Publikum zur Ruhe 
aufzufordern, konnten sie seine Aufmerksamkeit nur 
auf die erste Phase des Dramas richten /in E und G/.
Tan Es vermutet, daB die Prologe von einem Spielleiter 
geschrieben worden seien.
Identischer Aufbau, Ähnlicher Inhalt und gleiche 

Ausdrücke veranlaBten H. van Di jk /1985b:58-9/ zu 
der Vermutung, daB die Epiloge und die Prologe von eine» 
und demselben Bearbeiter-Regisseur stammen. Bei Ians. 
soll als Beweis das Pehlen von Prologen In anderen 
Versionen gelten.

Unten /Kap. 5.5.3, § 68/ weiden die Ergebnisse unse
rer Untersuchung der Textstruktur mitgeteilt, wo 
sich die Prologe des Esm. und Glor., nicht der des 
Lans. als versifikatorisch von den Haupttexten 
abweichend erwiesen haben.

4.3.3» V e r s c h i e d e n e  A u t o r e n  
der AS und der Hachstücke /Possen/

Einen Ähnlichen Gedanken in bezug auf Esmoreit hat 
Hunningher geÄuBert /1964:246 f./ Weder der Epilog 
zu £, noch die Posse Lipplin seien von dem Autor 
des Stückes geschrieben. Auf die schon von Creizenach 
gestellte Präge, von wem diese Reihenfolge: ernstes 
Stück - komisches ^achstück stammen kann, gibt er 
zwei mögliche Antworten:
- ein sachkundiger Manager einer Schauspielergruppe, 

der seine Zuschauer in guter Laune nach Hause zu 
schicken wuBte

- ein feiner Künstler, der die einfache Eleganz und 
sorgfAltige Porm des Esmoreit kaum besser betonen
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konnte, als durch den Kontrast mit der rüden und 
lebendigen Posse.
Für H. Traver /1953:45/ ist es einfach unglaub
lich, daB derselbe Autor die beiden Stückenreihen - AS 

und Sottemien - hätte schreiben künnen. Jemand, der 
die ernsten Stftcke schrieb, sei ein Sympathisant 
der Mystik gewesen, die im Mittelalter häufig zum 
Ausdruck gebracht wurde, obwohl sie als häretisch 
galt. Der Verfasser der Possen wäre jemand, der 
die ursprüngliche Botschaft nur teilweise begriffen 
habe und nicht imstande gewesen sei, die angemes
sene Reverenz dafür aufzubrin^gen /S.48/.
Die ernsten Stücke seien mit ihren Possen durch 

spätere Schauspieler /eine reisende Gesellschaft 
oder eine lokale Vereinigung/ kombiniert im Rahmen 
der Gestaltung täglicher Unterhaltung zwecks der 
gegenseitigen Kontrastierung beider Gattungen 
/S.45/.
Eine ursprünglich gesonderte Beberlieferung für 

die ernsten und die komischen Stücke nimmt - haupt
sächlich aus lextgrunden /Extrapolationen nach der 
Stichometrie in E, Li und B als Beweise einer späte
ren Bühnenbearbeitung/ - auch H. van Dijk an /1985a:240 f./.

4.3.4. V e r s c h i e d e n e  A u t o r e n  d e r  
e i n z e l n e n A S

Die Sonderstellung von VS ist augenfällig und seit 
der statistischen Stiluntersuchung von Mandos /1933 
:374/, der sie ausdrücklich bestätigte, ist sie a#- 
gemein anerkannt, wenn auch nicht immer 

mit Ausschließung der Hypothese über einen einzigen 
Autor /Stellinga/.
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Was die übrigen AS betrifft,- dberwiegt heute die Meinung, 
daB Esroreit und Glorlant von e i n e m  Autor stammen 
und Larseloet von einem anderen.

M. Ramondt /1923ï301/ fand es auf Grund ihrer 
Quellenuntersuchung wahrscheinlicher, daB ein VerfasserffNamen einem Uberlieferungskomplex entnimmt und sie über 
zwei Dramen verteilt, als daB zwei Autoren von einer 
Namenkonstellation Gebrauch machen sollten.

Die Idee von der Zusammengehörigkeit von E und G 
gegenüber dem L, das zwar versifikatorisch von ihnen 
nicht abweiche, aber als Drama viel besser sei, ist 
1931 auch von Hunningher in der III. These seiner Disser
tation ausgesprochen /ders. 1964:248/.

Die bisher gründlichste syntaktische und teils stilistische 
Argumentation für die Gegenüberstellung von E und G 
einerseits und L sowie WS andererseits brachte die 
Dissertation von G. Stellinga: De abele speien. Zins- 
vorroen en zinsfuncties /1955/, die im folgenden Kapitel 
/5.4.3./ noch diskutiert wird. Wie oben angedeutet, schloß 
Stellinga die Möglichkeit e i n e s  Autors nicht aus: 
jener könnte Winter e.S. als seine erste Schriftsteller
probe, E und G in ungefähr derselben Periode seiner Lauf
bahn, L dagegen später geschrieben haben.

Die Sonderstellung des L ergebe sich nach Wijngaards 
/1962:324 f./ aus der Replikenstruktur und -Länge: bei 
Lanseloet. das nach ihm nur von zwei Spielern gespielt 
werden konnte, liegen relativ wenige kurze Repliken vor 
und die mittlere Replikenlänge unterscheide es deutlich 
von G und E /dazu s.u., Kap. 5.5.3. § 69/. Auch gebe es 
in L weniger Schauplatzwechsel /vier, in G sechs, in E 
acht/. Aus diesen Grflnden, ohne daB die Zusammenhänge 
ganz deutlich werden, meint Wijngaards gegen Stellinga, 
Lanseloet sei früher entstanden und repräsentiere auch 
gattungsgemäB ein älteres Entwicklungsstadium des Dramas: 
als Beweis weist er allgemein auf die auf Ueberwucherung 
steuernde Entwicklung des geistlichen Dramas und des Ro
mans hin.

Dem Vergleich ihrer dramatischen Struktur hat Stuiveling 
/1967:33/ die Feststellung entnomen, daB E und G sich
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von L durch eine zentrale Rolle eines Monologs sowie 
durch die zunehmende Anzahl Spieler pro Szene nach dem 
Schlüsselmonolog unterscheiden. Es sei, als oh der Autor 
kurz vor dem Ende des Stückes ein komplettes tableau de 
la troupe auf der Bflhne haben wollte. Das brauche aber 
niemand zu weiterge enden Folgerungen in bezug auf die 
Verfasserschaft oder Entstehungsfolge zu verpflichten.
Die Übereinstimmungen dramatisch-technischer Art zwischen 
den 3 "abelen KBnigsspielen" seien aber so zahlreich, daB 
die Möglichkeit derselben Autorenschaft für wahr gehalten 
werden kann, mit eventuellen Varianten vom Typ: Vater 
- Sohn oder Meister - Oeselle /S.43/.

4* 3» 5 Z u s a m m e n f a s s u n g  /Verfasser/

In der Verfasserschaftsfrage, womit im allgemeinen 
keine Personenidentifizierung, sondern die Bestimmung 
des Homogenit&tsgrades gemeint wurde, behauptete man 
bis heute die stilistische Andersartigkeit folgender 
Texte /verglichen mit den ernsten Stücken/:

- die Epiloge /Li, B - Leendertz, Eunningher, 
Duinhoven; L - Van Es; alle - Van Dijk/

- alle Prologe /Manger, Van Es, Van Di3k/
- alle komischen Hachstücke /Traver; Hunnlngher
- Li, Van Dijk - gesonderte Ueberlieferungswege/

Ferner sind folgende Divergenzen zwischen den 
Hauptstücken E, G, L, V und D untereinander als 
wesentlich hervorgehoben worden:

- die Sonderstellung des D /Maller/
- die Sonderstellung des ¥ /Ändos/
- die Sonderstellung des L /Hnnningher, Wijngaards/
- die Gemeinsamkeiten zwischen E und G /Ramondt/;

auf die Gegenüberstellung des E mit G einerseits, dem 
L /evtl. mit ¥ - Stellinga/ andererseits, haben Hun- 
ningher, Stellinga und Stuiveling hingewiesen: die
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beiden letzteren fanden es nicht notwendig, hier 
verschiedene Autoren anzunehmen.

In der Zusammenfassung des 5. Kapitels wird das 
Obige mit unseren Resultaten konfrontiert.

4.4. ZUSAMMENFASSUNG /HERKUNFT/

Von dem in diesem Kapitel zu der Herkunftsfrage Ge
sagten war nicht viel ganz sicher, so ist auch daB 
erhaltene Gesamtbild - die Entstehung der Stücke um 
1350 im nichtwestlichen Sttdniederländisch, ver
schiedene Autoren - als eine vorläufige Bilanz zu 
verstehen.

Als Schlttsselfrage erweist sich die Wertung der 
Homogenität der Texte: je zwingender die Beweise 
ihrer Andersartigkeit, desto höher die Wahrschein
lichkeit ihrer zeitlich und geographisch divergen
ten Herkunft. Den Stand unseres Wissens über die 
sprachliche und künstlerische Homogenität des Korpus 
muB man als ungenügend bezeichnen. AuBer dem für die 
Theorie der mittelniederländischen Kunstsprache 
wichtigen Ergebnis, sollte also eine tiefgründige 
Untersuchung der Sprache der AS vor allem dazu 
verhelfen, die sprachlich-stilistische Eigenart 
der einzelnen Texte zu bestimmen. Es geht weiter 
nicht, daB man alle Varianztypen in allen Texten 
gemeinsam und durcheinander heranzieht, um eine 
allgemeine Herkunftsthese zu beweisen. Schon die 
erste, noch fragmentarische Probe einer solchen 
Methode vermochte es, gewisse Unterschiede zwischen 
den Stücken an den Tag zu legen /s.u. Kap. 5.1.1./ 
Bei der eigentlichen Untersuchung wird es aber nicht 
genügen, daB man die chaotische Materialsammlung 
durch eine gesonderte Behandlung aller Stücke ordnet
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und durch Vergleich zu eventuellen Verwandtschaftsbestim
mungen kommt. Es ist zwecklos, eine qualitative 
Interpretation des widerspruchsvollen Materials 
/stilistische Wertung, Lokalisierung, zeitliche 
Stratifikation/ ohne die Berücksichtigung der 
quantitativen Verhältnisse zwischen den Konkur
renz formen zu unternehmen. Die historischen Dialekt
grenzen haben einen nur statistisch erfaBbaren 
Sinn - diese Erkenntnis ist in dem neuesten Laut
atlanten des Kittelniederländischen /Berteloot 
1984/ mit Recht zum Arbeitsprinzip erhoben worden.
Würde man darüber hinaus bei der DialektbeStimmung 

der AS die Sprache anderer ^ezte aus dem Hulthem- 
schen Kodex berücksichtigen, besonders solcher 
wie die Brüsseler Wunderberichte, die topographisch 
und zeitlich lokalisiert sind /H.van Dijk, 22.01.1986/ 
so könnten feste Beziehungspunkte für die Herkunfts
problematik geschaffen werden.
Die künstlerische Dimension, wo auch manche nicht 

unwichtige Vorarbeiten vorliegen, verlangt nicht 
weniger Arbeit mit Verwendung neuer Methoden und 
Begriffe.
Unsere ersten Beiträge zu beiden Dimensionen der 

Homogenität, der sprachlichen und der künstlerischen, 
finden sich in den folgenden Kapiteln.
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1• Die phonologisehe Ebene. -
2. Die morphologische Ebene. -
3. Die semantische Ebene. -
4. Die syntaktische Ebene. - 
3. Die Textebene

5. D E R  S T I L

In diesem Kapitel werden linguistische Strukturen in den 
Abele Speien (als poetische Texte betrachtet) untersucht.

Als allgemeine theoretische Basis hat sich das fiber- 
sichtliche Buch Christoph Kflpers "Linguistische Poetik* 
(1976) geeignet erwiesen. Da nur sehr wenige Vorunter
suchungen vorliegen, haben die untenstehenden Beo
bachtungen einen einführenden und keinen monographisch- 
-erschüpfenden oder gar definitiven Charakter.
Deshalb wurde z.B. in den Abschnitten über rhetorische 
Figuren auf die systematische Benutzung einer theore
tisch mehr fortgeschrittenen Arbeit wie die "Rhétorique 
générale“ von Dubois u.a., 1970, verzichtet. Lausbergs 
“Eléments der literarischen Rhetorik" (1971) wurden nur 
in Zweifelsfüllen herangezogen.
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5 J  . DIE phonologi sche ebene

1 . Lautliche Deviationsfi^uren
2. Lautliche Repetitionsfiguren
3. Statistik der Lautfiguren 
4* Prosodische Figuren
5. Zusammenfassung

5.1 ,1. L ä u t l i e h e  D e v i a t i o n s 
f i g u r e n

8 t. Poetik und Sprachgeschichte. 
8 2. Der Metaplasmus: 1. Längung, 
2. Kürzung, 3. Paragoge, 4. Pro
these, 5» Apokope, 6. Synkope,
7. QualitBtsflnderung.

8 1. Poetik und Sprachgeschichte

Venn man die im vorigen Kapitel, Abschnitt 4.1: Sprach- 
landschaft, diskutierten Formalternativen vom Typ heer- 
here s y n c h r o n  betrachtet, kann man sie als 
stilistische oder poetische Morphemvarianten (Kflper) be
zeichnen* Sie bestehen aber in phonetischen Deviationen: 
die Formen ohne Apokope erscheinen dann als normal, die
jenigen mit Apokope als Abweichungen von der Norm, und 
zwar als Subtraktionsfiguren, aus Reimgründen zu erklä
ren (Kftper S. 54). Dafür, wie auch sonst für die in 
Dichtersprachen zugelassenen Umgestaltungen des Y/ort- 
kürpers gibt es in der traditionellen Poetik besondere 
Bezeichnungen, die teils von der historischen Phonetik 
übernommen worden sind. Solche Deviationen werden in der 
Poetik und Rhetorik allgemein als Metaplasmus bezeichnet. 
Im besonderen heiBt z.B. die Weglassung eines Lautes, 
meistens eines schwachtonigen Vokals, aus Gründen des 
Wohlklangs (Reim, Metrum), wie in dem Typ here y  heer: 
seer, auch in der Poetik Apokope (oder Elision: Paul - 
Glier 46, Vokale), doch heiBt das LSngerwerden in einem
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Gedicht eines sonst kurzen Vokals nicht
•Dehnung", sondern Längung (Von Wilpert 481 ).

Die oben fragmentarisch untersuchten Apokope-Fllle 
(Kap. 4, f 36) werden jedoch hier nicht mit berück
sichtigt. Die Apokope des schwachtonigen -e ist viel
leicht die hSufigste phonetische und phonologische 
Entwicklung in der Geschichte des Niederländischen, als 
solche kann sie schwierig als eine Deviation betrachtet 
werden. Sie ist zwar sicher von den LautverhBltnissen 
im Vers nich wegzudenken (Aber den Versrhythmus als 
mögliche Ursache der e-Apokope oder mancher Apokope- 
-FSlle, s.o. 8 36.3 und Van Loey I 8 49 Bem. 1:56) und 
darf von der Stiluntersuchung nicht ausgeschlossen blei
ben. Um diese Erscheinung richtig interpretieren zu kön
nen, ist aber eine genaue Untersuchung aller Kontexte 
und Positionen notwendig. Es handelt sich dabei nicht 
nur um die Anerkennung des in verschiedenen neueren Spra
chen verwendeten R e i m m e t a p l a s m u s  (Laus
berg Q 123.3) als einer Lizenz auch in der mittelnieder- 
lfindischen Dichtung - dafttr scheinen bereits gute Grflnda 
zu bestehen - sondern um dessen systematische Anwendung 
in allen Positionen im Vers.

Inzwischen beschränken wir uns hier auf die deutlicher 
okkasionellen Umgestaltungen von Wörtern (darunter doch 
die r-Apokope), die leichter als Deviationen bezeichnet 
werden können.

Von zwei Konkurrenzformen wurde die hfiufigere als 
"normal", die seltenere als "abweichend" gewöhlt, aber 
wegen des Reichtums an Nebenformen sind solche Zuordnun
gen relativ, abgesehen davon, daß die Bestimmung der 
Frequenz auch eine problematische Sache ist.

Allein die Kadenz (Versausgang) wurde systematisch 
untersucht: Die Reimposition gilt als konservierend und 
deshalb als verhBltnismössig reprösentativ für den Autor
stil. Eine Erforschung aller Positionen wBre auch zu um
fangreich und muBte schon deshalb hier ausbleiben. Möge 
das Untenstehende ein Ansatz zu einer solchen Arbeit 
werden.
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82» Der Metaplasmus

Der Metaplasmus ist an 53 Stellen festgestellt worden. 
Darunter finden sich 5 Längungen, 1 Kürzung, 7 Parago- 
gen, 4 n-Prothesen, 3 r-Apokopen, 6 Synkopen und 27 
Qualitätsänderungen.

1. Die Längung ae a
E 777-8 aen : gaen B 147-8 ghedaen : aen
L 635-6 waen : aenW 381-2 staen : aen (Stichreim: verschiedene Repliken)
G 735-6 soudaen : bevaen

Gegenüber aen seien zahlreiche an-Formen genannt:
- als Reim zu man: E 489-90, 589-90

G 505-6, 717-8, 727-8, 753-4, 935-6 
B 119-20
L 421-2, 645-6, 929-30 
R 218-9

- : can E 705-6
L 45-6

- : dan E 823-4
L 481-2

- : tieran E 98t-2
- : Tervogan (t)

Gegenüber soudaen: G 193-4, 1125-6 - mqn : soudan

2. Die Kürzung a ae
G 635-6 dracht : maght (normal maegt)

3» Die t-Paragoge
E 581-2 Tervogant : bant 
G 757-8 ghescant : Tervogant 
G 963-4 wigant : Tervogant 
G 977-8 Tervogant : Abelant 
G 1065-6 trerant : ghescant (vgl. tieran E 981) 
W 352 keyti/jft (normal : keytijf)T 
R 677 gect (ittr: gec): sprect

1 Aus Stellings ^5:56. Das paragogische -t soll 
bedeutungsverstärkend wirken.
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5. Der Stil 147

Bei Tervogan kann man danken, daß die Formen mit -t die
Norm waren, weil sie zweimal als unreiner Reim dort2stehen, wo die Form ohne -t am Platze w8re :

E 251-2 an : Tervogant 
E 273-4 Tervogant : man

Insgesamt ist die paragogische Form seltener: sie be
gegnet in E viermal (im Ganzen 9x) und in G dreimal 
(total 9x). Etymologisch sind beide mSglich (s.u., Kap. 
6.3). Sonstige Reime von Tervogan:

E 412-3, 467-8, 953-4. G 342-3, 1031-2 : man 
E 595-6. G 665-6 : an
G 212-3, 243-4 - : danG 721-2 : van
E 545-6 : wen

4. Die n-Prothese
L 298, 325» R 7 navont (för: avont)
L 51 negbelentier
- beide beruhen auf der Hinttberziehung des Arti

kels den zu dem Substantiv.

5. Die r-Apokope
G 1 047-8, L 345-6 wee : nemmermee-
W 571 -2 snee s nemmermee

Vollständige Formen des Adverbs nemmermeer wurden oben 
behandelt (8 36.1 )•

6. Die Synkope des Schwa
B 109/10 algheel (für algeheel) : deel (Stich

reim)
Li 49-50 gesien : knien (knie+en)
Li 83-4 gesien : knien (Enjambement)
G 63-4 spien : sien 
L 603-4 spien : gescien
L 865-6 reen : tween (Dativ twee+ea)

5 Die Ortshinweise nach Notermans 1973:636 und 1955s 
:250 (nicht identisch), erg9nzt und geprüft. Vgl. den 
Namenindex, Kap. 6.
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Das Wort wird jeweils um eine Silbe reduziert.

7. QualitStslnderung (Vgl. Kap. 4 fl '8)
E 48-9 verdrineken : dincken 
E 383-4 verdinghen : brxnghen E 409-10 = E 431-2 mint : kint (kent)
E 653-4 tormint : kint E 743-4 leit (leet) : Esmoreit
Li 91-2 bient (blint) : gescent 
Li 105-6 kinnen (kennen) : Elvinnen 
Li 115-6 blint : kint (kent)
0 13-14 ombekint : gescint401 -2 twint”: bekint (St.)

7 7 5-6 vint : gescTnt
289-290 gbesent : gbeprent = 453-4
357-8 ghesent : bekent (St.)
947-8 payment : ghescent

L 7 7 7 -8 bekint : mint 
81 5-6 ontFint : gtie int

W 6 5-6 kint : ghamint 
1 7 7 -8  sinken : bringen 
335-6 hinnen : minnen

D 69-70 yenden : eilenden 
2 0 1 -2 drincken : wincken
227-8=315-6=355 drincken : ßcincken  

T 131-2 Devinde : bekinde

5.1.2. L a u t l i c h e  R e p e t i t i o n s 
f i g u r e n

8 3. Die Alliteration. - 8 4. Der 
Gleichklang unbetonter Silben. - 
85» Die Akzentverschiebung. - 
§ 6. Unreine Reime. - § 7. Assonanzen.

Lautliche Repetitionsfiguren sind fftr die Dicltersprache 
wichtiger als die Deviationen. Auf der phonologischen 
Ebene werden darunter der Reim, die Assonanz und die 
Alliteration verstanden.

Im Gegensatz zu der neuzeitlichen Versifikation (seit 
der Renaissance), wo der Reim einen Gleichklang des 
Gleichbetonten bedeutet, kann in der Fröhzeit der Dichtung 
in Nationalsprechen auch der Gleichklang von unbetonten 
Silben als Reim gelten.

Was die AkzentverhSltnisse betrifft, haben wir es in 
den AS mit allen 4 möglichen Erscheinungen zu tun:
1 - identische Betonung der reimenden Wörter: der Typ
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5. Der Stil 149

dach. : mach oder drincken : dincken. ein einziges Mal 
selbst reicher (daktylischer) Reim soeghede : ^ledoghede, 
G 1019-20; 2° - es reimen sich nur die Nebenakzente -
der Typ harte mi.in : maneschi.in: 3 - der Gleichklang un
betonter Silben wie in opbreken : doerateken: 4 - die 
Akzentverschiebung: die reimenden Silben tragen verschie
den» Akzente, meistens den Haupt- und den Nebenakzent 
wie in geli.jc : hemelri.ic oder den Hauptakzent und den 
Schwachton - gheleit : waerheit.

Der 1. Punkt umfaßt die absolute Mehrheit und stellt 
keinen Problemfall dar. Die 2. Erscheinung ist durch die 
Gleichheit der Akzente nicht so stBrend, sie ist auch 
noch aberall ziemlich häufig. Seltener und interessanter, 
weil fflr die Datierungsfrage potenziell auswertbar, sind 
die Punkte 3 und 4, die im folgenden untersucht werden,
8» die Paragraphen 4 und 3*

$ 1. Die Alliteration

Die Frequenz des Gleichklangs der Konsonanten im beton
ten Morphemanlaut einer Zeile oder eines Satzes wurde 
-hier nur orientierungshalber fragmentarisch berechnet - 
jeweils fttr die ersten 100 Zeilen jedes St&ckes.

Die hBchsben Frequenzen haben: ff - 51z und D - 39z, 
mittlere: R - 34, H - 31, B - 29, G - 29 und T - 25, 
die geringsten: L - 2t, Li - 21, E - 17.
Am häufigsten sind die w(v)-Alliterationen: 64z, 

sonst: s - 60, m - 29, r - 25, d - 23, 1 - 22, gh - 21 , 
k - 18, b - 14, h - 1 3, t - 3mal.

Die hBchsten Frequenzen weisen stimhafte Laute auf, 
während nach normaler Verteilung ihre Häufigkeit ungefähr 
die Hälfte der Frequenz der Stimmlosen beträgt. In dieser 
Abweichung von einem sprachlichen Universale (von G.K. 
Zipf beobachtet - "Human B e h a v i o u r . z e i g t  sich der 
beabsichtigte Charakter der Erscheinung: gezielte Wahl 
seltenerer Laute ist eine typische poetische Abweichung 
von der Normalsprache.
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Aus dieser frsgnentarisehen Beobachtung der Allitera
tion erhllt man für die ernsten Stücke eine Dreiteilung 
W : G : L mit E, aber statistisch gesehen ist nur die 
Stellung von W signifikant abweichend: für die Gruppe 
von 10 Stücken gilt der Mittelwert 29,7 und die Standard- 
abweichung s = 9,98, woraus sich nur für W eine signi
fikante standardisierte Abweichung von 2,25s ergibt, der 
eine Wahrscheinlichkeit P = 0,025 (2,5 %) entspricht: 
in solchen Füllen erklirt man die Abweichung für wesent
lich, d.h. man findet den Einfluß des Zufalls nicht aus
reichend, um die Abweichung zu rechtfertigen. Sonstige 
Unterschiede sind in diesem Sinn aus dem Spiel des Zu
falls ausreichend erkl8rbar.

Unten folgen einige. Beispiele der Alliteration aus 
jedem Stück:

E 50 Ic sal noch selve de coninc sijn 
Van Sesilien...

E 84 Maer wildi werken na den vroeden
Li 36 En es dit niet een scoen besceet?

Waer mach hi merren, mijns harten druut?
Li 40 itinnekijn, hets messelijc wat mi let.

Kebdi hier gheweest herde lange?
G 99 Want daer en willic niet af hörenj

Ic en weet gheen wijf op eerde gheboren
G 122 In weet gheen wijf, dies werdich waer
G 127 Si sal u noch maken mat
G 129 Samsoen, die was soe sterc
B 50 Lietie u in dit busken blasen 

76 Keren, god gheve u een goet jaer
104 Keren, siet men desen scu.
110 Zn trouwen, dies hebbe die duvel deel,

Kebdi tgheelt hier omme ghegheven?
L 125 Bi lichte gheloven es die menege bedrogen

144 Ic soude u dbroet bidden te voren,
Eer ic u hongher hebben liet
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H 3S Ket quaden messen moet mense ontliver*!

Ir* coste in eenre maent ghecrighen 
Var* mijnre blare coe eiieghe botere;
Wat ic clutse of wat ic ciotere

D 11 Ken B ai hier speien slechs ter stont.
Ken sal hier epelen eren stront 
Boven toverst op u hoet.
God gheve u sc aride ende 1 achter groet!
Gaet thuusweert ende onderwinnes uus.
Ic wene wel, hi heeft wat thuus,
Dat hi morghen vroech sal vinden.

27 Ic sal drincken sonder sorghe.
74 Ghebuer, wetti wat mi deert?

Ic hebbe een quaet wijf, als ghi wel wet,
Die mi altoes sceelt ende et:
Si scdlt mi tsnacns wel seven werven 
Soe sere, mi dunct dat ic sal sterven

T 120 Kaer gheeft mi mijn gheldekijn,
Dat mi es worden euer ende swaer.

140 Achter lande salic u leiden ' •Ghelijc of ghi waert suster Lute.
Ic can soe menegerhande clute

W 30 lc bringhe soe menegen soeten morghen 
Ketten dauwe in der dagheraet

36 Swijcnt, sot, al stille van desen!
Ic Den die winter, diet al can dwingen.
Die voghelen, die te somer singen 
Canic wel doen swignen stille.

.31 nnoe oec soe dwingic alle diere,
Ende die vische in die riviere 
Doe ic woenen onder dijs. 
her winter, dies benic wel wijs

106 Eet ende drinct vanden goeden biere,
nnde nebt broet, wijn, vleesch ende visch, 
nnäe doet dat bring'nen op uwen discn,
Ende sit biden viere al coe sat,
Alst soe cout es op die straet,
Dat niemen van couden en car* gnedueren.
Al dat die somer car* besueren...

K 63 Ghi waert wel weert, cht gr*i waert bescouden, 
Dat ghi var* uwen wive wilt spreken lachter. 
Drie maent vore ende drie maent achter 
Ende drie maent in die midden gestelt,
Dits emmer neghen te gader getelt,
Want dat wetic wel bi saken.
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jji 4-. Der Gleichklang unbetonter Silben

Diese Erscheinung begegnet in E siebenmal, in G 10z, 
in L 3x, in T 1 x und in Li Ix:

E 77-8, 227-8 Coninc : jonghelinc
437-8 jonghelinc : vondelinc (2 Silben)
461-2, 528:7, 665-6 coninc : vondelinc 
835-6 eertrije : ongelijc

Li 153-4 mijn : Lippijn (Stichreim)
G 221-2 Vranckerijc : kerstenrijc (2 Silben)

87-8, 117-8, 883-4 Bruuswijc : sekerlijc(Stichreim) 
895-6 " : vriendelijc
491-2 ghewaerlike : kerstenrike (2 S.)
323-4 reynecheit : salicheit
363-4 suverheit : "
583-4 opbreken : doersteken (2 S.)
675-6 suverlike : eertrike (2 S.)

L 355-6 suverheit : dorperheit (2 S.)
403-4 dorperheit : edelheit (2 S.)
925-6 blidelike : hemelrike (2 S.)

T 155-6 Lutgaert : Everaet (Stichreim)
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§5. Die Akzentverschiebung

d.h. der Gleichklang des ungleich. Betonten, ist häufiger 
und begegnet in E 26x, in G 24x, in L 6x, in D 5x, 
in WS 6x sowie in Li 4x.

E 39/40 rijc : ewelijc
41/2 bastaert : beswaert
13 5/6 , 201/2 jonghelinc : dinc 
249/50 dinc : vondelinc
267/8 ginc : jonghelinc
57/83, 643/4 dinc : coninc 373/4, 767/8 ontfinc : coninc 
469/70, 755/6 " : vondelinc
727/8, 737/8 « : jonghelinc
403/4 waerheit : besceit 
634/3, 679/80 waerheit : gheleit 
455/6 minnekijn : fijn
557/8 stillekijn : sijn
573/4 oetmoet : vroet
765/6 bogaert : aert
821/2 ertrijc : ¿gielijc
869/70 pilgerijm : sijn
883/4 ghelijc : conincrijc
887/8 pilgerijm : mijn
899/900 pijn : pilgerijm

Li 5/6 Lippijn : sijn
45/6 minnekijn : sijn
1 5 1 /2  hemelrijc : gelijc
179/80 gpijsaert : waert

G 7/8 dinc : jonghelinc (Prolog)
9/10 Bruuswijc : ghelijc (Prolog)

. 159/60, 243/4, 513/4 ídem
1083/4 Bruuswijc : rijc459/60 Vranckerijc : ghelijc
37/8, 89/90 Godevaert : Gheraert (Stichreim) 
381/2 bewaert : 11 (Stichreim)
439/40 beswaert: 11
5 19/20 vaert : n
209/10 anschijn : sijn (Stichreim)
291/2 idem
251/2 goet : oetmoet
255/6 eertrike : ghelike
415/6 “ " rike

5 Leendez*tz (1907:CXC) sagt, daß die ungewöhnliche 
Akzentuierung sehr selten begegne und nennt dieses ein
zige Beispiel.
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595/6, 1085/6, 617/8 eert : bogaert 
663/4 kriecht : onrecht (Stichreim;
827/8 ontfinc : coninc (Stichreim)
839/40 oetmoet : doet 
1053-4 gheset : toamet

L 53/4, (Stichreim), 795/6, 867/8 bogaert : aert 
123/4 dorperheit : gheseit (Stichreim)
543/4 camerlinc : dinc (Stichreim)
839/40 stout : Reinout (Stichreim)

D 117/8 quaetheit : leit (Stichreim)
119/20 onpeis : Cleis 267/8 reapijt : vespertijt .
135/6 waert : Everaet 
1 1 5 /6  sidi : mi

W 5/6 oetmoet : vroet
31/2 dagheraet : gaet
95/6 aert : bogaert
141/2 * : Clappaert
233/4 ondanc : bedwanc
591/2 dwinghelant : becant

Nach der Darstellung der AkzentverhSltnisse in der 
Kadenz können wir uns den gleichlautenden Silben selbst 
zuv/enden. Ihre genauen Uebereinstimmungen - saubere 
Reimpaare also - ttberwiegen deutlich und werden nicht 
untersucht} nur die Frequenzen der weiblichen Reime 
werden in der Tabelle im ^ 8 angegeben, wo auch Daten 
über die oben dargestellten Akzentabweichungen und die 
unten folgenden Reimabweichungen zu finden sind.

S 6. Unreine Reime

Nach einer breiteren Auffassung beruhen unreine Reime 
auf der angenfiherten Uebereinstimmung der Lautbilder 
in einschlägigen Kadenzen: meistens divergieren die 
Vokale, die aber häufig in mundartlicher Aussprache 
einander gleichen} auf solche Fälle beschränken sich 
z.B. Paul und Glier (S. 39) indem sie als unreine Reime 
nur die konsonantischen Halbreime bezeichnen, mit dem 
angenäherten Gleichklang der Vokale und Uebereinstimmung 
in Konsonanten. Aber auch der Unterschied in Konsonanten
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kann durch, die regionale Aussprache aufgehoben werden, 
im NiederlBndischen durch die spirantische oder explo
sive Realisierung des -g- oder infolge des Schwundes 
des Auslaut-n. Solche Reime sind dann aisgenauer zu be
zeichnen im Vergleich mit den echten Assonanzen (voka- 
lische Halbreime), wo die Konsonanten unvereinbar sind. 
Diese Differenzierung scheint vor allem fBr die mittel
alterliche Dichtung sinnvoll, wo es noch keine einheit
liche Sprache mit ihrer Nonnfestheit gegeben hat. Für 
die Assonanzen sehe man den folgenden Paragraphen. Die 
Beispiele der unreinen Reime stehen in zwei Rubriken: 
vokalisch - konsonantisch (unrein).

v o k a l i s c h

S
67:8 fi ermament:kin t1 09:10 voeren:uren 
231 :2 prosentrkint 275:6 kint:ghesent 
31 3:4 torment:bekint

(vgl. 653:4 tormint: 
:kint)

323:4 wijst:list 
387:8 torment:kint 
843:4 comt:verdoemt 
1001 :2 stelt:verseilt

Li
123:4 omtrent:blint

k o n s o n a n t i s c h

251:2 an:Tervogant
253:4 segt:ghedect 
273:4 Tervogant:man 
475:6 segt:ontdect 
869:70 pilgeriim:siin (St.) 
887:8 pilghenjm:mijn (St.)
899:900 pijn:pilgherijm 
1007:8 hoeden:vroede

127:8 8egt:dect 
192:3 fobitasie:gratie

15:6
27:8

645:6

beroemt:comt (Pr.) 111:2
beroemen:comen (Pr.) 821:2
(vgl. 145:6 comen: 915:6
:ghenomen) 1106:7
willecome:roema 421:2

bere:onteren uren:creature 
creature:muren (St.) 
ghebueren:avonture 
sagt:sect

B

57:8 comt:verdoemt (St.) 61:2 leve:gheven
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725:6 brut:uut (St.) 351:2 scanden:lande503:4 segt:sprect 
547:8 ure(n)rcreature

In der Hs. ure, aber 
uren wird fftrri
chtig angesehen

111 ghemake:steht als 
Dreireim mit 

109-110 gheraken:uutcraken

109:10 sat:straet 
2 19 :2 0 steerc:marc 
231:2 schijnt:vint 
343:4 schi jntigiemint357:8 comen:verdoemen (St.)

(vgl. 455, 481 . 521 - comen:ghenomen)
377:8 seiltigheelt
559:60 vint:firmament 
595:6 bloemen:ghenomen

1 3 5 :6 crude:luden 
173:4 ghelieve:gherieven 
14 7 :8 segt:ghedect 
209:10 gbenaden:spade 
423:4 sinne:godinnen 539:40 gherne:wernen 
573:4 dueren:nature

36:7 viseren:manieren(St.)
88:9 hude:troude 
104:5 teelt:stelt 
160:1 wijst:list

141:2 
1 55:6 
283:4 401 :2

comen:verdoemen (St.) 
ognen: ghenoe$ien( St.) 
weerdinne:dünne (St.) rennen: winnen

27:8 sorghe :morghen
71 :2 hellen:gheselle 
83:4 ure:tsuren 
95:6 craken:ghemake 
113:4 daghe:behaghen 
159:60 gerieke:kieken 
185:6 radeiscaden 
209:10 dade:begaden 
213:4 laten:bate 
239:40 weerdinne:minnen 
259:60 mede:gebeden 
265:6 heden:vrede 
275:6 erre:merren 
291:2 mate:laten (St.) 
305:6 driven: wive

129~30 scheiden:seide 
135:6 waert:Everaet (St.) 
155:6 Lutgaert:Everaet (St.) 
1 65:6 cake n:ghemakehttp://rcin.org.pl
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Hatte Hoffmann von Fallersleben recht als er sich 
(1838 VI:xaarv) Aber "viele schlechte Reime" beklagt 
hat? Die hier mitgeteilten Zahlen scueinen des zu be
stätigen: D hat 19 Paare mit unreinem Reim, E - 17, W - 
- 1 5, G - 8, L, T und R je 4, Li - 3, B - 2 und H - 1.

kan muB dabei bedenken, daß die Zahlen nicht absolut 
sind, und durch eine sprachhistorische Interpretation, 
wozu sie eine Anleitung werden möchten, sicherlich re
duziert werden können.

Eine üebersicht mit vergleichbaren Prozentzehlen fin
det sich im folgenden Abschnitt, § 8.
Die meisten vokalisch unreinen Reime und ein Teil der 
konsonantischen (segt) lassen sich (im Zusammenhang mit 
den Beobachtungen aus den §§ 10, 19, 20, 22 im Kap. 4 
und soeben § 2) dialektgeographisch und historisch deuten.

'Ubs vor allem in die Augen springt, sind die Unter
schiede zwischen den Stücken: För Esmoreit und Lip. sind 
die e:i-Reime charakteristisch, in Glor. sind sie immer 
"für das Auge genau gemacht" (§ 2), aber nur in diesen 
drei sowie in D werden dabei sowohl e:e als auch i:i- 
-Varianten verwendet; L und W entschließen sich bei dem 
e/i-V/echsel für die i-Option, während in E, Li, G und D 
nicht nur beide zugelassen scheinen, sondern selbst von 
einer Nichtunterscheidung zwischen e und i die Rede sein 
kann. Eine solche Indifferenz muß auf eine Zwei sprecnig- 
keit in diesem Bezug zurückführbar sein. In dem Lautat
lanten von Berteloot sehen wir an der Karte 28, wo die 
Verbreitung der Formen kennen - kinnen bis 1 300 gezeigt 
wird, das entsprechende Gebiet hauptsächlich and dem 
FluB Dender situiert. Das südöstliche Ostflämisch und 
zwar das Gebiet Geraardsbergen - Aalst kann also als 
eine mögliche Ursprungslandschaft dieser Texte betra
chtet werden. Bei L ist die Abwesenheit von vokalisch 
unreinen Reimen (bis auf ein Paar) gegen den Hintergrund 
der Betaplasmen aus § 2 doch vielsagend. Der vereinzelte 
Beleg für T (wieder eine i-Option) ist ein (schwächerer?) 
Hinweis in derselben, mehr östlichen Richtung. In E, G,
B, T? und D beobachten wir die o:oe-Reime, die im § 10
des 4. Kap. als flämisch bezeichnet wor den sind. In Vv
und R fallen Dehnungen und Reime aus einem langen und
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einen kurzen Vokal auf; angenommen, daß aa ursprünglich 
gute Seime waren, kBnnen sie filmisch gewesen sein, ihre 
aberlieferte Form ist vielleicht Spur einer Ostverschie
bung. Vgl. Kap» 4 § 20 u. 36.4.

6 7. Die Assonanzen

Oie vokalischen Halbreime, die im Gleichklang nur der 
•Vokale vom letzten Akzent der Verszeile an bestehen 
(Von Wilpert), sind hier, wie im vorigen Paragraphen an
gedeutet, bei männlicher Kadenz von den konsonantisch 
unreinen Heimen danach unterschieden worden, daß die 
Divergenz lautlich unverwandter Konsonanten sich nicht 
auf eine regionale Varianz hat zurftckflhren lassen.

dage : slave (Snjamb.)
ghepresen : ghesiegen (Prolog)
dämmen : wannen
haven : maghen 
dorst ; lost 
vermacht : dach
weghe : teve 
ontliven : ghecrigben
slave : daghe
bliven : gheswigen (Stichreim) 
lijf : crxjt (St.)

589:90 verdriven : swighen
R 224:5 ontgaeft : saecht (St.)
B 31:2 smaect : gaept41 :2 staet : ghemaect 

43:4 haspe : tasten 61 :2 ge make : ge la ten
105:6 onteert : keer 
109:10 daghe : gave 
111 :2 laken : laten 147:8 mgnnq j scande 
163:4 rebben : segghen (St.)
181:2 tripe 1 verwiten 
255:6 laten x maken 
293:4 hier : Hechiel 
331:2 grote : lopen (St.)

E ------
L i 31 :2
a 29:30
B 13:4
L 101 :2 

363:4 
713:4

H 31:2 
39:40

T 115:6 
203:4 
263:4
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349:50 over : verscoven
Leendertz CLXXXVTII schlagt hier ten oven 
für over vor 

351:2 af : tusch (St.)385:6 strsten : saken

T 107:8 bedroeven : ghenoeghen (St.)
Die Hs. hat ghenooghen (nach Stellings, 
D4:105)1 59:60 grave : dage 

187:8 treken : besceten

Die Anzahl der Assonanzen unterscheidet aufs krasseste 
D (16x) und T (3x) von dem Rest: VT - 4x (der Text 
siebenmal langer als bei T); L - 3x, H - 2x, Li, G, B 
und R - je lx, E - keine.

5*1 .3. S t a t i s t i k  d e r  L a u t f i g u r e n

§ 8. Die Lautfiguren der AS in 
Zahlen (eine Tabelle). - 
§ 9. Der Spearmansche Korrela
tionstest (weibliche Reime - Reim
abweichungen). - § 10. Vergleich 
der Parameter.

S 8. Die Lautfiguren der Abele Speien in Zahlen

In der untenstehenden Tabelle findet sich eine Ueber- 
sicht der Ergebnisse (§ 2 - 7). Bei der Berechnung der 
Prozente standen im Nenner jeweils die Gesamtzahlen der 
Reimpaare im Text.
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R e l e e
oder lautliche Deviations- und Rapetltionsfiguren 

in den Abele Speien
Brache!* 
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aa
H
aa a a ax to a  o a aa P.-P a s co •a -« a a

' i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Samoreit 8 29.5+ 7 26 33 6,5 17 17 3,3
Lippijn 5 46,7 1 ♦ 5 5,0 3 1 4 4.0
Gloriant 15 26,34 10 24 34 6,0 8 1 9 1,6
Buskenbl. 2 46,1 - . _ 2 1 3 2.9
Lanseloet 9 33,0 4 3 6 9 1.9 4 3 7 1.5
Hexe - 60,7 - - 1 2 3 5,4
Drie d.h. 5 57,1 - 5 5 2.5 19 16 35 17,3 •
Truwanten 1 ¡78,3 1 - 1 2.2 4 3 7 15.1
Vinter e.S 6 40.74 - 6 6 1.9 15 4 19 6,1
Ruboen 2 41,4 - - - - 4 1 5 4,1
T o t a l 53 1 22 71 93 - 77 32 109 -

A. aus handoa 1933:371
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S 9. Der Spe armaas che Korrelationstest fflr die Reime

Um diese Menge von Zahlen interpretierbar zu machen, 
müssen wir sie statistisch testen, denn mit dem bloBen 
Äuge läßt sich die Frage, welche Unterschiede bei einem 
mehrdimensionalen Vergleich sigaifikant groß sind und 
welche nicht wesentlich sind, niemals beantworten.

Zuerst sei die Frage beantwortet, ob es einen Zusam
menhang zwischen dem Anteil weiblicher ßeime und dem der 
Reimabweichungen gibt. Den Aufzahlungen in den vorigen 
Paragraphen entnehmen wir, daß ungefähr zwei Drittel 
aller Abweichungen Paare mit weiblichem Reim betreffen.
Zu erwarten ist, daß Stücke mit hohem Anteil weiblicher 
Reime sich auch in der zweiten Hinsicht auszeichnen 
werden; die Entscheidung ist aber keine einfache, weil 
das Bild nicht deutlich ist: T hat 78,3 % weiblicher 
Reime und 13,1 % Reimabweichungen, wahrend H mit 60,7 % 
WR nur 5,4 % RA und D - 57,1 % und 17,3 %.

Vir haben es mit einer Frage nach der Korrelation 
zwischen zwei Merkmalen zu tun. Sie läßt sich auf ver
schiedene Weisen beantworten. Die einfachste davon ist 
mit der Berechnung des Spearmanschen Koeffizienten der 
Rangkorrelation verbunden. Die Elemente des Korpus werden 
nach den beiden Merkmalen a und b geordnet; danach wird 
jedem Element (Stack) die entsprechende Rangnummer a und 
b zugeordnet. Die Zahlen werden dann aufgelistet, indem 
neben den a-Nummern der einzelnen Stücke ihre b-Nummern 
stehen. Aus den Differenzen der beiden erhält man die Ab-p -
weichungsquadrate d , deren Summe ZI in der Formel zur 
Berechnung des £ -Koeffizienten erscheint:

n - Anzahl dar Elemente in der zu untersuchenden Menge, 
hier 10.
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162 5. Der Stil

Die Werte des Indexes Q variieren zwischen -1 und 
+1 und nähern sich der Null, je schächer die Korrela
tion ist (Müller 1972:144)»

Der Speannansche Koeffizient 
d e r  R a n g k o r r e l a t i o n  

nach den Merkmalen (a) weibliche Reime - (b) Reimab- 
weichungen

a b a—b (a-b)2
G 1 2 -1 1
E 2 4 -2 4
L 3 1 +2 4
W 4 8 -4 16
R 5 6 -1 - 1
B 6 3 +3 9
Li 7 5 +2 4
D 8 10 -2 4
H 9 7 +2 4
T 10 9 +1 1

0 48

Wir erhalten ß = 0 ,7 1 •
Als Zahl der Freiheitsgrade kann n angenommen werden, da 
wir es mit keiner Stichprobe zu tun heben; dem Wert des 
Korrelationskoeffizienten 0,71 entspricht bei 10 Frei- 
heitsgraden die Wahrscheinlichkeit gleich 0,01.

Es gibt also 1 Chance von 100 daför, daB dieses 
Resultat nur zufällige Streuung widerspiegelt, d.h. wir 
können mit einer Sicherheit von 99 % die Hypothese 
akzeptieren, daß es eine positive Korrelation zwischen 
dem Anteil weiblicher Reime und dem der Reimabweichungen 
in dem Korpus gibt.

Die höchste negative Abweichung dès V/inter ende Somer 
erklärt sich aus der unproportional hohen Prozentzahl 
der Reimabweichungen im Verhältnis zu der nicht so hohen 
Anzahl weiblicher Reime, was för die Beurteilung des 
Autorstils von Bedeutung sein kann.
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% weiblicher 
Seim

Aus dem graphischen Verfahren wird die Sonderstellung 
de« D and T hinsichtlich der untersuchten Kategorien 
sichtbar.
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S 10. Bestimmung und Vergleich der Parameter

Auf die folgende Frage, welche 3edeutung den Divergenzen 
zwischen den Stücken hinsichtlich der beiden Merkmale 
(weibliche Reime - Reimabweichungen) beizumessen ist - 
ob sie signifikant sind oder sich aus der zufälligen 
Streuung erklären lassen, können wir antworten, nach
dem wir den Mittelwert und die Standardabweichung be
rechnet haben.

In Aussicht auf die nächste Frage - nach dem stili- 
stiscnen Wert der Verwendung der weiblichen Reime - 
behandeln wir die ernsten Stücke gesondert von den Pos
sen.

P a r a m e t e r  
der Veränderlichen x (weibliche Reime) und y (Reim

abweichungen) in 10 Stücken

X d u=§ p y d u  p
E 29,5 5,3
G 26,3 1,6
L 33,0 1,5
a 40,7+8,31,34 0,18 6,1 +3 1,4 0,16

x = 32,4 y = 3,13
sn_1 = 6,19 (s2= 38,32) s = 2,15 (s2 = 4,62)
e = 3,57 (e2= 12,77) e = 1,24 (e2 = 1 ,54)
▼ = r  * 0,19X v = 0,69

Li 46,7 4,0
B 46,t 2,9
H 60,7 5,4
D 57,1 17,3 +9,17 1 ,45 0,15
T 78,3 +23,2 1 ,72 0,09 15,1R 41,4 4,1

x = 55,1 8=1 3,51(182,6) y = 8,13 e=6,34 ( 40,15)
▼ = 0,25 e=6,Q4 (36,51) V = 0,78 e = 2,83 (8,03)http://rcin.org.pl
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Die vier Gruppen weisen einen unterschiedlichen Homo- 
geni tÄtsgrad auf. Das kommt in dem Variationskoeffizien
ten v zum Ausdruck, der dazu dient, um mehrere Veränder
liche (genauer ihre Streuung um den Mittelwert) mitein
ander zu vergleichen. Die Veränderliche x (weibliche 
Reime) hat eine gemäßigte Variation sowohl bei den * 
ernsten als auch bei den komischen Stacken: 0,19 gegen 
0,25« Die einzelnen Verte stehen nicht allzu fern von 
den Mittelwerten, die beiden Gruppen sind in dieser Hin
sicht homogener als in dem Fall der Veränderlichen y 
(Reimabweichung), wo die Variationen 0,69 und 0,78 be
tragen, was auf einen hohen Differenzierungsgrad inner
halb der beiden Gruppen (ernst - komisch) hinweist.
Dies ist auch verständlich, wenn.man bedenkt, daB diese 
Veränderliche kein stilistisches Mittel, sondern eher 
einen Mangel betrifft.
ln den Rubriken der absoluten Abweichung der Einzel- 
werte von dem Mittelwert (d=x-x), sowie bei der so
genannten relativen Abweichung (standardisierte Zufalls- 
verBnderliche) u - sind nur die signifikantesten Daten 
mit den ihnen entsprechenden Wahrscheinlichkeiten an
gegeben: wie man sieht, flberschreiten alle die gebräuch
liche Signifikanzschwelle von 0,05: die Abweichungen 
der Einzelwerte von den Mittelwerten sind nicht groB 
genug, um mit Sicherheit von stilistisch relevanten 
Unterschieden sprechen mu können.

Im Fall des W haben wir bei x 18 % und bei y 1 6 % 
Cháncen, daß die Divergenz auf blaBem Zufall beruht: 
die Abweichungen sind bestimmt nicht signifikant. Zu 
T (x) kOnnen wir sagen, daB die Wahrscheinlichkeit, 
eine standardisierte Abweichung von 1 ,72 s allein 
durch das Spiel des Zufalls innerhalb eines Indivi
dualstils zu erreichen, ca 9% beträgt. Hier kOnnen 
wir vielleicht vorsichtig die Nullhypothese von der 
Normalverteilung ablehnen und doch von einem signifi
kanten Stilunterschied sprechen, um so mehr daB T in 
der Gesamtheit von 10 Stücken eine standardisierte Ab
weichung u =2,15 aufweist, der eine Wahrscheinlich
keit p = 0,09 entspricht, was schon signifikant is 
(x = 45, s = 15). http://rcin.org.pl
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Zu D (y): dieses Stack verfallt sicfa ungefähr so wie 
I bei x: u = 1 ,45 und p = 0 ,1  5 während in der Gesamt
heit von 10 es allein eine signifikant# Abweichung 
u = 2,02 (p = 0 ,0 4 3 )  aufweist. Es wird also von dem 
ganzen Korpus auszuschließen sein und kann höchstens 
mit den übrigen Possen eine mehr oder minder homogene 
Gesamtheit bilden. Derselbe Schluß gilt für T.

Wir kommen zu eigentlichem Vergleich der Parameter 
miteinander (oben wurden die Parameter mit der Normal
verteilung verglichen). Dieser Test soll uns helfen, 
die stilistische (gattungsspezifische) Punktion der 
beiden Merkmale zu bestimmen. Vergl ichen werden die 
Mittelwerte derselben Veränderlichen in den beiden Grup
pen. Das geschieht auf Grund der Formel (Guiraud 63,

e ist der Standardfehler der Stichprobe. Der C-KoefH- 
zient ist wie die standardisierte Zufallsgrüße u zu 
interpretieren. Wir erhalten:

Oyp = 3,23 P = 0,001 
= 1 ,62 P = 0,11

Die Verwendung der weiblichen Reime ist als ein sti
listisch relevantes Merkmal zu beurteilen: die ernsten 
Stacke haben signifikant weniger Reime dieser Art als 
die Possen; es gibt nur 1 Chance von 1000, daß ein sol
cher Unterschied sich aus dem Spiel des Zufalls ergeben 
kBnnte.

Die Wahrscheinlichkeit, die dem C-Koeffizienten für 
Reimabweichungen zuzuordnen ist, berechtigt uns nicht 
zur Ablehnung der Nullhypothese: wir kBnnten die Hypo
these über die Gattungsgebundenheit der Erscheinung 
Reimabweichung mit einer Sicherheit von nicht mehr als 
89 % verteidigen. In solchen Fällen :ehnt man die Hypo
these ab: die Irrtumswahrscheinlichkeit ist zu hoch, 
die Kullhypothese von der zufallsbedingten Verteilung 
der beobachteten Werte der Verä nderlichen bleibt 
gültig.
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5.1 .4. P r o s o â i s c h e  F i g u r e n

§11. Das Metrum. - § 12. Skansions- 
diagremme zu Textproben. - § 1 3. Pa
rameter der Versftlllung. - g 14. Der 
Versbau in Zahlen (eine Tabelle). - 
§ 1 5. Korrelation zwischen der Hebun
genzahl und der Zeilenlänge. -
5 16. Vergleich der Mittelwerte der 
Versfttllung. - § 17. Das Tempo. -
§ 18. Das Enjambement (Distribution).
6 19. Statistik der Enjambementsdaten 
(Zahlen und Test).

S 11. Das Metrum

Der mittelniederländischen Vers entstand als eine 
Synthese aus dem germanischen Hebungsvers, genauer 
aus dessen Halbzeile, und dem romanischen Achtsilbler, 
woraus sich erst (bei Veldeke und dem Verfasser des 
"Wisselau") eine Kurzform, oft nur noch mit 2 Hebun
gen und 4 Silben, entwickelte. Spätere Autoren ver
wenden überwiegend acht- und mehrsilbige Zeilen mit 4 
Hebungen (Bastiaanse 1:14). Der reine, streng alter
nierende, 8-silbige und 4-hebige Vers, identisch mit 
der jambischen Tetrapodie (bisweilen hyperkatalektisch), 
findet sich in dem "Leven van Sinte Lutgard", es ist 
aber eine Ausnahme (Kossmann 1922:15), die meisten 
mittelniederländischen Autoren handhaben eine längere 
Versform mit einer unfesten Silbenzahl und einer be
stimmten Hebungenzahl (vier). Für eine solche Versform 
besteht in der deutschen Verslehre die Bezeichnung 
f r e i e r  K n i t t e l v e r s  (nicht pejora
tiv zu verstehen!, Arndt 1975:158 f.).

Da wir im folgenden einen einigermaßen eigenen Weg 
einschlagen, scheint es erforderlich, die Motive zu 
erBrtern.

Fttr Leendertz, der ausführlich eine Methode der 
praktischen Bestimmung der Betonungsordnung in den Dra
men dargestellt hat (1 907:CLXKXIV), galt noch die Vier-
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hebigkeit des Versos als feste Norm. Wie sind nun nach 
ihn die Hebungen zu bestimmen? - Man solle den Text so 
ungezwungen möglich vorlesen, mit dem Wort—, Satz— und 
rhetorischen Akzent dort, wo sie in der heutigen Prosa 
erforderlich wären. Von diesen Akzenten nehme man die 
vier (oder fönf) stärksten, die so zu Versakzenten 
(Ikten) werden und bei der Rezitation deutlich hörbar 
sein mfissen. Die Rezitation werde dadurch zwar nicht 
auf jedem Punkt mittelalterlich, aber sie werde die 
beste der erreichbaren sein.

Dieses sehr überzeugende Prinzip (ein ähnliches 
wurde hier angewandt, bloß zu einem bescheideneren 
Zweck) konnte jedoch nur auf längere Zeilen problem
los bezogen werden. Bei kürzeren Zeilen fingen Schwie
rigkeiten an und Leendertz zeigte sich dann bereit, um 
humoristischste Lösungen vorzuschlagen: Wie können z.
B. die Zeilen E 594-5 je vier Hebungen kriegen? - Ganz 
einfach, indem man ein Wort zweimal betont:

0 M^met ende ¿fpoli jn,
Miho4n ende Tirvogan

Die vierhebige Skansion ist gerettet, aber von "unge
zwungenem Sprechen" kann keine Rede mehr sein: es ko
stet geradezu nicht wenig Anstrengung, um diese Wörter 
mit zwei Hauptakzenten auszusprechen, so etwas geht ja 
nur in Rufsprachen der Demonstrationen oder des Sports.

Wie stark das Vierhebigkeitsdogna wiegt, beweist 
nicht zuletzt die Theorie Leendertz’, daB Wörter, die 
aus dem Französischen entlehnt wurden, ihren ursprüng
lichen Endsilbenakzent behalten (soweit stimmt es) u n d  
die germanische Anfangsbetonung n o c h  d a z u  be
kommen. Bei einer solchen Erklärung ist es echt eine 
Nebensache, daB der oxytonische Akzent des Französi
schen im 14* Jh. noch keine Regel war (das gilt erst 
im 17. Jh.): Diese Theorie entkräftigt sich selbst, 
wenn sie solche Dinge dekretiert wie: zweihebig sind 
Mahoen, Gloriant, nicht aber Synoen, Floerant.

Und Denemerken? Es ist ja kein französisches Wort?
- Zusammengesetzte Eigennamen können zwei Hebungen 

enthalten, auch Wörter wie ’sonderlinghe’.
http://rcin.org.pl
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Und wo es absolut unmöglich ist, um vier Hebungen 
zu lessen? (Weil es etwa nur drei einsilbige Wörter 
in der Zeile gibt.) - Dann muB der Abschreiber ein 
Wort vergessen haben.

Und wo es "zu  v ie le *  Akzente g ib t?  -  Dann muß man 

e in  Wort w egstreichen . Usw ., usw.
Aus diesen Gründen wurde hier das Dogma von den 

vier Hebungen nicht beschtet. Es wurde weder als eine 
Hypothese gestellt, noch durch eine andere ersetzt, 
sondern die Texte wurden hinsichtlich ihrer Betonungs
ordnung untersucht, um durch Beobachtung die Tatbe
stands festzustellen.

Es ist seit langem bekannt, daB die Stücke in 
gangbaren stichischen Versen gefaßt sind. Wenn man 
sie (mit Leendertzl) sls Sprechverse betrachtet, las
sen sie keine feste metrische Schematisierung erkennen, 
sie besitzen also - außer kurzen Passagen mit jambi
schem bzw. daktylischem Versgang - kein Metrum. Auch 
syllabisch sind sie nicht fixiert, die Silbensummen 
schwanken zwischen 4 und 1 3 »

Statistisch erfaßbar ist nur ein Uebergewicht:
- von vierhebigen Zeilen: in E, L, H und D
- von dreihebigen Zeilen in Li, B, R und T —

in W und weniger in G halten sich beide die Waage. 
Genaue Daten sind im § 14, Der Versbau in Zahlen, zu 
finden.

Aus der jeweiligen mittleren Zeilenlönge ergibt 
sich eine angenBherte Proportion zwischen der Zahl 
betonter und unbetonter Silben - wie 1 :1 in E, L, 
und G (kein Vierheber l) oder wie 1:2 in B, W, R und
D (kein Dreiheber 1)} die übrigen Stücke - Li, H, T
- stehen dazwischen. Im Zusammenhang mit dem ersten 
Verhältnis kann sich stellenweise eine Tendenz zu 
strengem Alternieren, d.h. einer re ge Im SBi gen Ab
wechslung von Hebung und Senkung auszeichnen, die 
man auch unter Umstanden "zweisilbige Taktfttllung" 
(Arndt 1975:80) nennen kann.

Solche Metrisierung (Jambengang oft gekreuzt mit 
Trochiengang) findet sich z.B. in G 44-t>, 570, H 8-9, 
50-1* 54-5 , E 502-3, 5 10 -1 , L 38-9 , 472-3 , 476-7, W
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312-3, 314-5, 318-9 - alle Fundorte in der Probe; 
sporadische Kreuzung mit dreisilbigem Fuß.

Die zweite Proportion (1 :2) schafft Voraussetzung 
fflr die dresilbige TektfÜllung oder Metrisierung in 
entsprechende Fftäe: AnapÄst (xxX), Daktylus (Xxx)
und Amphibrachis (xXx), vgl. Li 100-3, B 8, 105,
H 2, 52.

Im allgemeinen herrscht aber eine freie Taktfül- 
lung vor, angenommen, daß der Verstakt- oder Vers- 
fuBbegriff in diesem Fall noch (oder besser: schon) 
einen Sinn haben (s. u. § 1 3).

6 12. Skansionsdiagramme und Parameter der Versfttllung

Um die im weiteren darzustellenden Berechnungen veri
fizierbar zu machen, wurde neben den Testproben die 
Skansion angegeben, die wir mit Sieveke (1973:374) als 
die graphisch fixierte Vorlage der Rezitation ver
stehen.

Natürlich sind nicht die ganzen Texte untersucht 
worden, nur Stichproben je 20 Zeilen wurden gewühlt:
10 Zeilen vom Anfang und 10 von der Mitte jedes Textes, 
und zwar:

E 31 -40, 501 -510; Li 6-15 101 -110;
G 37-46, 568-577; B 1 -1 0 , 97-106;
L 38-47, 472-481 ; H 1 -1 0 , 46-55;
D 12-21, 200-209; T 104-113, 146-155;
W 21-30, 311-320; R 25-34, 123-1 32.

Die Diagramme, die zusammen mit den Textproben in 
der Beilage 1 zu finden sind, stellen keine prosodi- 
schen Transkriptionen dar, d.h. sie enthalten keine 
Einteilung in Sprechtakte, indem sie keine Pausen 
fixieren; nur die Betonungsordnung-(Senkungen und 
Akzentgipfel) ist angegeben. Die Anzahl der Sprech
takte ist aber implizit mit der Hebungenzahl gegeben; 
die addierten Senkungen- und Hebungensummen ergeben 
die Zeilenlünge in Silben; die Pausen kommen im Ç 18 
und im Abschnitt 5*5.3 zur Sprache.http://rcin.org.pl
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Ein Sprechtakt kann ex definitione nur einen Gipfel 
haben, deshalb war eine binare Digitalisierung der 
Skansion möglich. Um zu zeigen, daß es sich um keine 
traditionelle Metrisierung oder Einteilung in Vers- 
takte bzw. FÖBe handelt, wurde eine Darstellung der 
Betonungsordnung mit den Zeichen 0 und 1 vorgezogen 
(0 = Senkung, 1 = Zentrum der Akzentgruppe oder He
bung).

Auf jede Probe folgt eine Berechnung der einschlägi
gen Parameter der mittleren Hebungenzahl und der Zei
lenlänge mit ihren statistischen Besonderheiten.

Die Zahlen werden in der Tabelle im § 14 zusammen
gestellt und kommentiert} danach werden sie statistisch 
getestet, was Antworten auf die Fragen nach der Ab
hängigkeit zwischen der Hebungenzahl und der Zeilen- 
linge und nach dem Signifikanzgrad ihrer Abweichungen 
voneinander liefern wird.

Eine Kontrolluntersuchung, durchgeführt an einer 
repräsentativen, durch Zufallsziehung erhaltenen 
Gegenprobe zu Esm., ergänzt die Ergebnisse, vgl. § 17.

S 1 3. Prinzipien des Versbaus und der nichtnumerische

Es mag schon aus den Skansionsdiagrammen sichtbar ge
worden sein, daß für die Beschreibung des Versbaus der 
AS nur das Hebigkeitsprinzip, nicht das taktierende 
oder VersfuBprinzip, geeignet ist. Es kann auch nicht 
anders, wo die Abstände zwischen den Hebungen meistens 
keine Regelmäßigkeit aufweisen. Ist jedoch dieses 
Prinzip ausreichend, um den Versbau zu beschreiben?
Nach Sieveke (1973:370) ist mit der Angabe der in den 
Versen realisierten Hebungen, die zu deren Charakteri
stiken wie Dreiheber, Vierheber usw. führt, "noch 
nichts Charakteristisches über die Eigenart des jeweili
gen Verses gesagt, da nicht nur die Hebungen, sondern 
auch Zahl und Verteilung der Senkungen einen Vers näher 
charakterisieren*.

Soweit hat Sieveke recht, wir können ihm aber nicht
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zustimmen, wenn er direkt danach, sagt: "Lassen wir 
diese Möglichkeit außer Betracht und wenden wir uns 
nur» den echten Alteraativmöglichkeiten zu", d.h. dem 
taktierenden und dem VersfuBprinzip. Unten wird ver
sucht zu zeigen, daß diese beiden "echten Alternativ
möglichkeiten" nur SonderfSlle eines allgemeinen Vers
bauprinzips sind, wovon das Hebigkeitsprinzip eine 
vereinfachte, aber für viele praktische Zwecke aus
reichende Formulierung ist.

Sieveke sagt, daß in dem Heuslerscnen System (Hau
sier 1925-29), wo die Takte immer mit der betonten Sil* 
be beginnen und vor der nächsten enden, die Wortkörper 
zerschnitten werden, bei Pretzel (1962) dagegen die 
Grenzen zwischen FBBen die natürlichen Kola (Syntag- 
men) voneinander trennen. Das letzte Prinzip muß je
doch bei längeren Gedichten versagen, weil es eine 
sich ftber den ganzen Text ausstreckende Isomorphie 
der Wortgrenzen mit den metrischen Grenzen voraus
setzt: dies bedeutet eine Parallelität des phono- 
morphen Zeilenaufbaus, was nur selten möglich ist. 
Sonst ist man gezwungen, um Kreuzung der FflBe anzu
nehmen, die aus denselben Gründen auch nicht lange 
regelmäßig bleiben kann.

Wenn man die Anzahl realisierter Hebungen als 
Grundlage annimmt, arbeitet man auch (und diesmal 
nur) mit den natürlichen (also verhBltnismflßig syn
taktisch selbständigen) Kola (Syntagnen, Sprechtakte 
- vgl. Conrad Hrsg.) als Versmaßeinheit und vermeidet 
man dabei die soeben angeführten Gefahren der Kolli
sion mit der syntaktischen Gliederung. Deshalb kann 
das Hebigkeitsprinzip auch s y n t a g m a t i  s c h  
genannt werden.

Allen drei Prinzipien liegt nach der Auffassung 
der polnischen Phonetikerin U. Dluska. (1980) die An
nahme eines Versmaßes zugrunde, dessen Zahlung zur 
Charakterisierung des jeweiligen Verses dient. Alle 
drei sind also n u m e r i s c h e  Systeme.
Der prinzipielle Unterschied bestehe darin, daß nur 
das letzte, das Hebigkeitssystem, auf der Abzahlung 
sprachlicher Sinnseinheiten beruht. Den numerischen

http://rcin.org.pl



Systemen werden nichtnumerische gegenübergestellt, 
die kein VersmaB neben oder wo die Farallelitfit der 
Verse nur auf der Aequivalenz der VersausgSnge (Heia) 
beruht"*; die Aequivalenz kann durch zusätzliche Mit
tel betont werden, jene erhalten aber keine konstruk
tive Bedeutung (Dluska 1 980:22^ f.). In dem Korpus 
des mittelniederlindischen Dramas 183t sich eine ver- 
sifikatorische Unbestimmtheit beobachten: Leendertz 
stellt bei manchen Texten die Beachtung des Hebig- 
keitsprinzips (4 Hebungen) fest, bei anderen ist es 
weniger oder gar nicht wirksam^. Man kann also nicht 
im voraus sagen, ob wir es mit einem Versbau zu tun 
haben, der auf der regelm&Big^n Abzahlung bestimmter 
Einheiten wie Silben, Verstakte, FfSBe oder Sprech
takte beruht - also mit einem numerischen Vers.

Dort, wo das Bild nicht eindeutig ist, wo sich 
also keine zahlenmSBige Ordnung irgendwelcher Vers- 
maBeinheiten (Versmaöstabe) feststellen 18Bt, muB

J Vgl. die Bemerkung Leendertz’ über die Vers- 
kunst des Dichters des Spei van de V vroede ende V 
dwaeze Maegden: "Blijkbaar was voor hem het rijm het 
voornaamste kenmerk van een vers" (1 907:CLXXXVII). 
Wieder ist der deutsche "freie Knittel" zu nennen, 
wo nur die Endreimbindung obligatorisch war (Wagen- 
knecht 1 981 :28).

^ Derselben Meinung in bezug auf die genze mit- 
telniederlSndische Dichtung ist auch Kossmann (1922: 
:14 f.). Je nach der rhythmischen Sorgfalt ihrer 
Verse könne man die einzelnen dichter unterscheiden; 
obenan befinden sich dann sicher “die Strophen von 
Ldaerlant, Hadewych und die lyrischsten Teile der Abele 
Speien".
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die Beschreibung des Versbaus auf das Epitheton 
’nicht numerisch’ beschrankt bleiben.
Aber auch nichtnumerische Verse haben ja einen Aulbau 

- die natürliche syntagmatische Gliederung in Sprech
takte: sie ist deshalb schwierig erfaßbar, weil die 
Sprechtakte im allgemeinen einen ungleichmäßigen Auf
bau haben und weil ihre Anzahl pro Vers zufällig 
varriieren kann.
Die einzige KBglichkeit, um der natürlichen Vers- 

gliederung Rechnung zu tragen und doch etwas Wesentliches 
/"Charakteristisches"/ über dessen Aufbau zu sagen, 
scheint das verallgemeinerte ^ebigkeitsprinzip zu bieten, 
ergänzt mit den zur genauen Charakterisierung des Vers
baus sicherlich notwendigen Senkungendaten.
Die Zahl der sich um die Akzentgipfel lagernden 

Senkungen ist also die zweite Information, die zur 
genaueren Beschreibung des Verses erforderlich ist. Zu
gleich mit diesem zweiten Schritt ist auch die Zeilen
länge gegeben, oder umgekehrt: wenn man die Zeilenlänge 
angibt, werden automatisch die Senkungen berücksichtigt; 
damit ist die quantitative Beschreibung komplett.
Bleibt noch die Verteilung, d.h. die Lagerungsweise 

der Senkungen, '̂an kann sie entweder als die Länge der 
Abstände zwischen den Akzent gipfeln angeben oder 
als die Dicke der Senkungshülle um die Hebungen, worin 
man direkt das taktierende und das Versfußprinzip er
kennt. Sind die Zahlen für die Abstände oder für die 
Hülsendicke /evtl. auch Zeilenlänge/ für mehrere Zeilen 
gültig - dann gibt es im Gedicht^ /abschnitt/ Aequivalenz- 
relationen zwischen den Zeilen, also eine metrische 
Ordnung; wenn sie sehr differenziert sind, dann ist das 
Gedicht nicht metrisch fixiert.
Wenn wir auf die Angaben des dritten Schrittes ver

zichten /und von den beiden "echten Altemativmöglich- 
keiten" Abschied nehmen, weil sie uns weiter - bei nicht- 
numerischem 7ers nicht mehr behilflich sind/ wird die 
Zahl der Sprechtakte/Akzentgipfel/ und' die Zeilenlänge 
ausreichen müssen um den Versbau zu beschreiben; wir 
kennen aber versuchen, auf dem Weg zu den Gesamtzahlen 
der Hebungen u.Senkungen die
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Struktur der Sprechtakte zu berücksichtigen. Zu diesen 
Zahlen können wir auf zwei 'i/eisen kommen: durch eine 
gesonderte Aufnahme des Hebungen- und Senkungenbe
standes im gegebenen Korpus oder durch die Berechnung 
der Takttypen (nach der Zahl der sie ausmachenden Sil
ben); im letzteren Fall erhalten wir als Resultat einer 
quantitativen Analyse eines Textes beispielsweise 20 
viersilbige und 100 dreisilbige Takte, was natürlich 
mehr Information liefert, als die bloßen Gesamtzahlen 
- 120 (20+100) Hebungen und 260 (20x3 + 100x2) Senkun
gen, die das einzige Resultat der ersteren Methode sind.

Die letztere Methode gibt natürlich nur das zurück, 
was man bei der Beobachtung des Textes und der Fest
legung der Sprechtaktgrenzen geleistet hatte, sie 
braucht aber für die globale Charakterisierung der 
Versfüllung nicht besser (genauer) zu sein: die Genauig
keit ist nur dann erforderlich, wenn sie ein charakte
ristisches Merkmal ausdrücken hilft. So werden die obi
gen 20 viersilbige Takte nur unter bestimmten Umstünden 
(Struktur, Stellung usw.) charakteristisch sein können, 
sonst ist eine solche Information überflüssig.

Ohne auf weitere theoretische Aspekte dieser Frage 
einzugehen, wollen wir einiges zu vorliegenden Berech
nungen sagen. Sie wurden auf folgende Daten beschrankt: 
Anteil der zwei-, drei-, vier- und mehrhebigen Zeilen 
(in den Stichproben); mittlere Anzahl der Hebungen im 
Vers h und die mittlere Zeilenlänge z in Silben. Mit 
der h-Zahl ist auch die Taktenzahl gegeben; das Verhält
nis z:h ergibt die mittlere Taktlänge; die Senkungen
zahlen sind auch mit h und z gegeben (z - h) und können 
als Grundlage zur Bestimmung des Tempos dienen, das wir 
als eine allgemeine Charakteristik des (jedenfalls 
nichtnumerischen) Verses vorschlagen möchten. Für die 
Einzelheiten sehe man die Paragraphen 14-17.

Zuletzt noch einiges zu dem Status der angewandten 
Methode.

Die Annahme der Sprechtakte als eines Versmaßes be
deutet nicht, daß damit eine Rekonstruktion der mittel
alterlichen Rezitationsweise erreicht werden sollte: 
es wäre schön, sie zu kennen, aber wir kennen sie nicht
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und die Texte dürfen nicht aur deshalb ungelesen blei
ben, weil wir die ursprüngliche Vortragsweise nicht 
kennen. Die HÜhe einer gotischen Kathedrale braucht 
ja auch nicht in Ellen angegeben zu werden, sondern 
kann auch in Metern gemessen werden. Es geht um ein 
VergleichsmaE, nicht um Bausteine. Und kommunikativ^ 
fundierte Gliederung in Akzentgruppen schien die an
gemessenste Handlungsweise zu sein. Sie wurde aus
führlich prüsentiert, um Diskussion müglich zu machen, 
die zu mehr Sicherheit führen müge, als es hier ge
schahen konnte.

An dieser Stelle sei erinnert, was Ing. Glier über 
die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Heualerschen 
taktierenden Prinzips in der Anwendung auf den früh*-' 
mittelhochdeutschen Vers und die Hotwendigkeit dessen 
Ersetzung durch das Hebigkeitsprinzip geschrieben hat 
(Paul - Glier § 56:52/:

"Jeder Versuch, einen längeren, zusammenhängenden 
Abschnitt eines dieser Gedichte nach diesem Prinzip 
zu rfaythmisieren (...) zwingt (...) zu der Frage, ob 
für die stark sprechrhythmisch geprägten frmhd. Verse 
nicht dae Prinzip des Taktes durch das der Hebigkeit 
ersetzt werden sollte. Als Bahmen könnte dann der freie 
Vierheber mit unterschiedlich umfangreichen Eingangs
und Binnensenkungen gelten (wobei gelegentlich auch mit 
Drei- und Pünfhabern zu rechnen wäre). Damit verzichten 
wir zwar weithin auf Einheitlichkeit (die historisch 
ohnehin fragwürdig erscheint) und differenzierte Be
schreibung, gewinnen dafür aber eine freiere Beweglich
keit und mehr "SprachgwmäBheit * für die rhythmische

7 Zu den möglichen Verfahren, die es gestatten, die 
wegen der Subjektivität problematische Gliederung in 
Kola genauer zu bestimmen, meint Wagehknecht (1981:18):
■die literaturwissenschaftliche Metrik wird sich vor
erst noch auf die intuitive Phrasierung durch sprach
lich und literarisch Kompetente Leser und Hörer verlas
sen können. Ähnlich problematisch bleibt in manchem 
Einzelfall ja auch die Bestimmung von Wort- und selbst 
von Satzgrenzen11.
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Deutung der Verse. Solange jedoch eingehende Unter
suchungen zu Stil und Sprache der einzelnen Werke 
noch fehlen und die Bezttge zur lateinischen Dichtung 
und zu musikalischen Formen nicht geklBrt sind, IBBt 
sich keine Entscheidung in diesen Fragen treffen"•

Wenn man noch weiter gehen muß, wo keine mehr oder 
minder feste Ordnung vorherrscht, wird man wahrschein
lich auch nicht mehr von der “Rhythmisierung" sprechenOkönnen , sondern werden statistische Parameter einzu
setzen sein: sie werden im folgenden Paragraphen genauer 
daigestellt. Dort findet sich auch eine Uebersicht der 
erhaltenen Daten, worauf (§15 und 16) eine elementare 
Interpretation der Daten und Parameter stattfindet.
S. auch § 17*

S 14* Der Versbau in Zahlen

; Prozentanteil 
l der Zeilen mit 
'zwei drei vier mehr
¡ H e b u n g e n

; Mittlere 
l Hebungenzahl 
'  pro Vers
: h

* Mittlere 
; ZeilenlBnge

:  z

*iäitt:Tem-
'Taktfpo
jlüngö
:  z:h!

*t 1 «» 2 •ft 3 » A * 
t +  » 5

E - 20 70 10 3 , 9
+ 0,27 8,75 + 0,57 2,2 55

Li 5 50 35 10 3,5 + 0,36 10,0 + 0,82 2,9 65
G - 40 30 30 3,95 + 0,46 8,8 + 0,61 2,2 55
B 10 65 20 5 3,2 + 0,34 9,3 + 0,99 2,9 66
L - 30 50 20 3,95 + 0,40 9,35 + 0,63 2,4 58
H 5 40 50 5 3,55 + 0,34 8,8 + 0,55 2,5 60
D 5 25 65 5 3,7 + 0,32 9,55 + 0,59 2,6 61
T - 70 30 - 3,3 + 0,23 8,65 + 0,40 2,6 62
T 15 40 45 - 3,3 + 0,36 9,2 + 0,63 2,8 64
R 25 55 15 5 3,0 + 0,38 8,65 + 0,78 2,9 65

Q Die hier zitierte Maria Dluska verwendet in ihrem 
"Versuch einer Theorie des polnischen Gedichts" den Ter
minus 'Rhythmus' programmatisch nicht*
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A n m e r k u n g e n

1 . Rubrik - sehr deutliche Unterschiede in der Vertei
lung der Hebungen (s. such weiter). Im Korpus gab es 
in absoluten Zahlen 13 zweihebige, 87 dreihebige, 82 
vierhebige, 16 fünfhebige und 2 sechshebige Zeilen 
(zusammen 200). Durch den hohen Anteil von zweihebigen 
Versen unterscheiden sich R (25 %) und weniger W (15 %)
stark von dem Rest: E, G, L und T haben keine.
Dreiheber tiberwiegen in T - 70 %, B - 65 %, R - 55 %
und Li - 50 %, Vierheber in E - 70 %, D - 65 % und L
mit H - je 50 %. Besonders viele fünf- und sechshebige 
fanden sich in G - 30 % und L - 20 %. Kann das ein Hin
weis auf die Entwicklung in der Richtung auf den Fünf
heber sein, unter dem Einfluß des Französischen, wo er 
als vers commun im 1 5 » Jh. schon sehr verbreitet war?

Die ernsten Stücke zeichnen sich durch eine größere 
rhythmische Homogenität aus; die Possen sind differenzier
ter und haben eine starke Dominante. Eine Sonderstellung 
nimmt T ein: es zeigt eine sehr starke Dominante (70 % 
Dreiheber) und zugleich die geringste Differenzierung.

Die 2. Rubrik enthalt den Mittelwert h - durchschnitt
liche Anzahl der Hebungen im Vers. Gegenüber den drei 
ernsten Stücken E, G und L, bei denen dieser Wert 4 nahe 
kommt, stehen die Possen mit drei und über 3 Hebungen da.

Bei diesen Daten müssen zwei oben angeschnittene 
Probleme diskutiert werden: (A) der Wert der aufgrund 
von kleinen Stichproben berechneten Zahlen und (B) das 
Subjektive der Entscheidung, wo sich im Tert eine Hebung 
befindet.
(A). Im Fall kleiner Stichproben bietet die Statistik 
eine Möglichkeit, um den Vertrauensbereich för die er
wünschte Signifikanzschwelle zu bestimmen. Wenn wir die 
Irrtumswahrscheinlichkeit auf 5 % beschränken wollen, 
muß der Vertrauensbereich 95 % aller Werte der zu messen
den Veränderlichen umfassen. Wenn die Verteilung der Ver
änderlichen normal ist, wird der unbekannte Mittelwert m 
der Grundgesamtheit mit einem Sicherheitsgrad gleich
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P = 1 -  a  zwischen folgenden Vertrauensgrenzen liegen

•wobei x - der Mittelwert der Stichprobe ist,
s - die Standardabweichung der Stichprobe, berechnet 

als die Quadratwurzel von dem Quotienten der Summe der 
Abweichungsquadrate durch den Umfang der Stichprobe n 
(oder n - 1 , das hat dann Konsequenzen bei der Bestim
mung des Standardfehlers):

probe. Wenn s mit dem (n - 1 )-Nenner berechnet wurde, 
erscheint im Nenner der e-Formel n; diese Methode wurde 
hier angewandt.

Der Wert P = 1 - & , den man den Vertrauenskoeffi
zienten nennt, wählt man je nach Genauigkeitsbedttrfnis. 
Meistens wird hier 0,95 (d.h. 95 %) angenommen, also 
« = 0,05.

Von der Wahl des Vertrauenskoeffizienten hängt die 
GrttBe t (die Zufallsveränderliche in der Student-Ver
teilung) ab; man findet sie in entsprechenden Tabellen 
dieser Funktion unter Beachtung der n-1 Freiheitsgrade 
(Greń 23); in unserem Fall haben wir:

Der Vertrauensbereich der Mittelwerte in unserer Unter
suchung beträgt also t . e = 2,1 . e. Die e-Werte wurden 
zusammen mit den übrigen Parametern in der Beilage 1 an
gegeben. Die 2. und 3. Rubrik enthält die Mittelwerte 
und die ihnen entsprechenden Vertrauensbereiche; der Aus
druck bei E: £ = 3,9 - 0,27 bedeutet, daB der wahre Mit
telwert, berechnet aus dem-ganzen Text, mit einer Sicher
heit von 95 So sich zwischen 3,63 und 4 ,1 7  befinden wird

(Greń 22):

sDer Quotient
y ^ r

= e, der Standardfehler der Stich-

Ot = 0,05 
t = 2,093 = 2,1
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oder daß 95 % aller .Verte der Hebungen pro Vers zwischen 
diesen Grenzen liegen werden.

(B) Ein anderer Ungenaui^eitsfaktor ist neben dem 
besprochenen kleinem Umfang der Probe die Subjektivität 
der Entscheidung, wo sich im Text eine Hebung befindet. 
Für einen gesprochenen (oder zu sprechenden) Text wird 
natürlich nicht die Versintonation, sondern die Satz
intonation und die kommunikationsbedingte Redegliederung 
entscheidend sein, das war auch unser Kriterium.
Die Daten werden dadurch aber nicht objektiv, auch hier 
gibt es einen bestimmten Spielraum: manche «Örter können 
bei einem Vortrag betont, bei anderem nicht betont aus
gesprochen werden, was von dem durch die Kommunikations
umstände bedingten Willen des Sprechers abhängt. "Aber 
Metrik ist keine Schuldognatik - sagt Sieveke (1973:372) 
- die verschiedenen Möglichkeiten der Skansion und der 
ihr folgenden Rezitation sind ausschlaggebend für das 
’Verständnis* des in Versen gefaßten Inhalts. Somit 
rückt vielfach die Wahl einer bestimmten Rezitations
möglichkeit in den Bereich der Interpretation, ja ist 
sogar Sache der Interpretation". Ueber Objektivität vgl.
9 17‘Man kann höchstens versuchen, für jede normale, 
d.h. nach unserer Kompetenz nicht als unnötig empha
tische oder lSssige (flüchtige) Realisierungsweise ein 
Minimum und ein Maximum von Hebungen anzunehmen; die mi
nimale Zahl würde garantieren, daB alle kommunikativ 
wichtigsten Wörter den notwendigen Nachdruck bekommen; 
das Maximum würde die gesprochene Rede von dem alles 
mögliche betonenden Skandieren abgrenzen.

Unser: Daten werden im allgemeinen maximale Hebungen
zahlen enthalten. Die Kontrolluntersuchung, durchgefflhrt 
an einer Zufallsziehung von 20 Zeilen des Esm., gibt die 
minimalen Zahlen an, vgl. die Resultate im § 17.

Die 3. Rubrik enthält die Mittelwerte der Zeilenllnge, 
gemessen in Silben, ebenfalls mit den entsprechenden 
Vertrauensbereichen. Die längsten Zeilen hat lippi.in:
10 - 0,76, die kürzesten T und R - je 8,65 (der Unter
schied zwischen ihren Vertrauensbereichen erklärt sich
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aus verschiedenen Differenzierungsgraden der Zeilen
lange: T ist homogener).

Die 4. Rubrik gibt die mittleren Taktllngen oder die 
durchschnittlichen Silbenzahlen pro Hebung. Es 18Bt 
sich eine niedrigere Kennzahl bei den drei ernsten 
Stücken beobachten: E und G - je 2,2, L - 2,4 Silben 
pro Hebung, was auf eine Tendenz zur zweisilbigen Takt- 
fttllung hinweist. Bei Li, B, R C je 2,9) und V (2,8) 
zeichnet sich eine Tendenz zu dreisilbiger Taktfüllung ab. 
Der mittlere Äbstand zwischen zwei Hebungen betragt 
dann entsprechend zwischen 1 ,2 und 1 ,9 Silben.

Unter T e m p o  - Rubrik 5 - wird nicht die Sprech
geschwindigkeit verstanden, im Sinne etwa von Von Essen 
(^1979:21 7 f.), wo sie stets als eine akustische, zeit
bezogene GrBBe behandelt wird. Die experimentelle Mes
sung der Sprechgeschwindigkeit in Lauten pro Sekunde 
ist für die vergleichende Stilforschung nicht geeignet, 
weil sie nur akustische Realisationen betrifft, was die 
Ergebnisse ganz einmalig und unvergleichbar macht. Nach 
einer Kennzahl, die dem Wesen des sprachlichen Kunst
werks besser entspräche, sollte man deshalb nicht auf 
dem Weg akustischer Experimente, sondern auf abstrakter 
phonologischer Ebene suchen, wo die Beobachtungen 
strukturierbar sind.

Das relative potenzielle Sprechtempo hingt auf natür
liche Weise von dem Hebungen- und Senkungenbestand des 
Sprachgebilde8 ab: die Hlufung von unbetonten Silben im 
Vers bedeutet eine Tempobeschleunigung, wlhrend die 
Hlufhng betonter Silben eine Tempoverlangsamung impli
ziert (Küper 1 976:78, dort auch andere tempobestimmende 
Faktoren behandelt). Je grÜBer die mittlere Hebungen
zahl h, desto langsamer das Tempo. Die Tempokennzahl T 
ist entweder der absolut genommene Prozentanteil der un
betonten Silben an der jeweiligen Silbensumme (eines be
liebigen Textabschnitts), oder ein Mittelwert, den man 
(wie das hier geschehen ist) aufgrund von Mittelwerten 
h und z (Rubrik 2 und 3) berechnen kann, nach folgender 
Formel:
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5
I  = (1 -  -  ) . 100

z

Da die T-Zahlen durch eine Transformation der beiden 
Mittelwerte erhalten sind, bringen sie nur in über
sichtlicherer Form dieselben Informationen über die 
gegenseitigen Verhältnisse zvdschen den Stücken wie 
jene. Die drei ernsten Stücke zeichnen sich durch ein 
langsameres Tempo aus: E und G - 55» D - 58, gegenüber 
den Possen und dem auf bloßer Konversation beruhenden 
W - die Tempi zwischen 60 und 66.

Für die Tempo-Kennzahlen gelten dieselben Beschrin
kungen, wie für die Hebungenzahlen. Das Tempo hängt also 
auch von dem "¡Villen des Sprechers ab} der Index, für 
einen bestehenden Text bestimmt, ist andererseits (dem
zufolge?) fast in demselben Grad relativ oder subjektiv 
wie die Hebungenkennzahl. Man soll deshalb - strebt man 
nach einer mittleren Tempo-Kennzahl für größere Ab
schnitte oder ganze Texte, was ein Problem für sich ist 
-auch ein minimales und ein maximales Tempo ansetzen: 
aus der Definition des Tempobegriffs und der Art der 
Tempoformel ergibt sich die Einsicht, daß die Realisie
rung einer minimalen Hebungenzahl das maximale Tempo 
ergibt und die Realisierung der maximal möglichen Hebun
genzahl das minimale Vortragstempo des Abschnitts bedeutet.

In der Wirklichkeit wird man auch der uagekeherten 
Hierarchie begegnen: um ein höheres Tempo zu erreichen, 
wird man weniger Hebungen realisieren müssen und das 
sprechen in einem ’langsameren* Tempo bringt ein häufi
geres Setzen von Akzenten mit sich.

Da unsere Daten maximale Hebungenzahlen enthalten, 
werden die T-Indexe als ein MaR des m i n i m a l e n  
Redetempos aufzufassen sein. Sie sind von dem Mittel
werten der Hebungen und der Zeilenlänge abgeleitet, 
deshalb besitzen sie auch ihre Unschlrfe.

Im § 17 wird versucht, den Tempobegriff weiter 
zu entwickeln.
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1 5. Korrelation zwischen der Hebun-enzahl und der 
Zeilenlange

Rach dem Kommentar zu den Zahlen kBnnen wir uns der 
eigentlichen Analyse der Daten widmen. Bevor wir die 
Mittelwerte vergleichen, wollen wir zuerst mal sehen, 
ob die beiden Merkmale (Veränderlichen) voneinander 
nicht abhängig sind, was durchaus verständlich wäre. 
Genauer gesagt werden nur die zwei Datenserien fttr die 
beiden Veränderlichen miteinander verglichen. Sollten 
sie sich als miteinander korelliert erweisen, dann 
brauchte man nur eine Datenserie (Veränderliche) 
weiter zu analysieren.

Diese Voruntersuchung geschieht durch die Berechnung 
des schon oben angewandten Spearmanschen Koeffizienten 
der Rangkorrelation (s.o. § 9).

Als Zahl der Freiheitsgrade nehmen wir n - 2 = S, 
an (Stichproben).Wir erhalten p = 0,28 und P̂ >1096.
Es gibt also keine automatische Abhängigkeit der He- 
bungenzahl von der Zeilenlänge in diesem Korpus, unsere 
Datenserien sind unabhängige Veränderlichen, die einen 
zweckmiBigen, d.h. stilistisch relevanten Gebrauch der 
beiden Kategorien voraussetzen.

Wie oben, auch hier bestätigt das graphische Ver
fahren die Berechnung des Koeffizienten, lM3t aber zu
gleich manche Zusammengehörigeiten (besonders die der 
ernsten Stücke) sehen.
Aus dem graphischen Verfahren wird die Kullkorrelation 
zwischen den beiden Merkmalen ersichtlich: identischen 
oder sehr nahen Werten der einen Veränderlichen ent
sprechen ganz divergente Werte der anderen.
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Der Spearmansche K o e f f iz ie n t  
d e r  R a n g k o r r e l a t i o n

nach den herKm alen:z -  Z e ilen lan g e  und h -  Hebungen pro Vers

£ = 0 ,28

P 10 % (die lOJi-Schwelle erst bei £ = 0,55)
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Zeilenlänge >3,5)
10 •

(9,55:3,7)
D

(9,3:3,2) * (9,35:3,95)
B Le e

e
9 4 (9,2:3,3) (6,8:3,95)G

e e
H *? (8,6:3,55) E

(8,65:3) (8,65:3,3) (ö,75:3,9)

‘ 1 1 t " I " T  I I V----------- I----------1
3 .1 .2 .3 .4 .5 -6 .7 .8 .9 4

Hebungen
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8 16. Vergleich der Mittelwerte

Die berechneten Daten ttber die Versfüllung sind zu 
zahlreich und zu sehr auseinanderlaufend, um mit bloßem 
Auge verglichen werden zu kennen. Man stellt natürlich 
Unterschiede fest, aber nur eine statistische Analyse 
kann zu einer Antwort auf die Frage nach dem Signifikanz- 
grad der einzelnen Unterschiede führen.

Bei einer solchen Analyse stellt man die Hypothese, 
daB die Unterschiede zwischen den erhaltenen Werten 
sich aus der zufallsbedingten Streuung ergeben, d.h. 
daB die 7/erte einer bekannten Verteilung folgen: wenn 
es die normale Zufallsverteilung ist, dann ergeben ihre 
Abweichungen vom Mittelwert eine Veränderliche, die nach 
der sogenannten standardisierten Normalverteilung ver
läuft, deren graphische Darstellung die bekannte GauB- 
sche Kurve ist} für kleine Proben gilt die Student-Ver
teilung (unser Fall hier). Die Vergleichbarkeit der 
Mittelwerte ergibt sich aus der Homogenität der Varian- 
zen s , die durch den Bartlett-Test (Greń 92 f.) be
stätigt wird (9 Freiheitsgrade, die 5/o-Schwelle beio"X =16,9} sowohl die Hebungen- als auch die Zeilen- 
lingenvarianzen haben Koeffizienten, die nicht Signi
fikant sind: 13,0 und 12,5, P um 17 %)•

Der Vergleich der Mittelwerte geschieht durch die 
Berechnung der Wahrscheinlichkeit, daB die zu vergleich
enden Mittelwerte zufällig so-und-so-weit auseinander
gehen. Man stellt die Nullhypothese : die beiden Stich
proben stammen aus derselben Grundgesamtheit (hier: 
sind stilistisch homogen) (Müller 1972: 130). Um diese 
Hypothese ablehnen zu k5nnen, mufi die Abweichung t 
die erwünschte Signifikanzschwelle flberschraiten.
Die 7/erte der standardisierten Zufallsveränderlichen t 
bekommt^man durch die Standardisierung der Differenz der 
beiden Mittelwerte: lxa - | (absolut genommen) -
analog zu der Standardisierung der Abweichungen zwischen 
den Sinzeiwerten der Veränderlichen und dem Mittelwert 
bei der SigaifikanzbeStimmung der Abweichungen vom Mittel
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wert: man dividiert dann die absolute Abweichung durch, 
die Standardabweichung s oder <5 . Hier - bei den Ver
gleich der Mittelwerte - dient als Standardisierungs
faktor die Quadratwurzel von der Summe der Quadrate 
der beiden Standardfehler» Die Formel lautet nach Huller

xQ und x^ sind die Mittelwerte der analysierten Veränder
lichen in den beiden zu vergleichenden Stichproben, nQ 
und n^ - der jeweilige Umfang der Stichprobe a und b, 
sg und s^ - die Standardabweichungen der Stichproben.

Diese umständliche Formel lfiBt sich glQcklicherweise 
vereinfachen, wenn ng = n^ = n, was in unserer Unter
suchung der Fall ist. Nach einigen Transformationen er
halten wir die Formel:

Um die Standardisierung mit der Quadratwurzel aus der 
Summe der Varianzen der beiden Stichproben zu verdeutli
chen, können wir die Formel auch so schreiben:

Damit erscheint aber diese Formel als identisch mit dem 
Guiraudschen C-Koeffizienten (Guiraud 63):

( S .  1 3 0 ) :
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wenn e^

- und mit der u-Kennzahl för Vergleich der Mittelwerte 
von Grund ge samtheiten (Müller 128):

- die ja bei ng = n^ = n auch einfacher aussehen wird:

Wir sehen also, daß in unserem Fall auch die Guiraudsche 
Formel verwendet werden kann, weil die Standardfehler 
berechnet sind (daß sie im Nenner n, nicht (n - 1) 
haben, ffinrt hier zu keinen wesentlichen Unterschieden).

In jedem Fach der T a b e l l e  (SJ.89) stehen zwei Zahlen: 
unten - die t-Koeffizienten (standardisierte Differenzen 
zwischen den Mittelwerten: links von der Diagonale be
finden sich die Hebungendaten, rechts - die ZeilenlSnge). 
Den t-Indexen werden aus der Tabelle von Student-Fisher 
(Muller 286, Greń 31' f.) entsprechende Wahrscheinlich
keiten zugeordnet - die Zahlen oben in jedem Fach.
So haben wir bei dem Vergleich der Hebungenmittelwerte 
des Esm. und Glor. einen t-Index = 0,199 (aufgerundet 
zu 0,2 - s. das Fach an der Ueberschneidung der E-Rubrik 
mit der G-Reihe) und die Wahrscheinlichkeit P = 0,84.
Es ist viel mehr als die angenommene Signifikanzschwelle 
0,05: nur Wahrscheinlichkeiten niedriger als jene 
berechtigen zur Ablehnung der Nullhypothese. Die statisti
schen Signifikanztests berechtigen uns prinzipiell nicht 
zur Annahme der Nullhypothese falls das Resultat nicht 
signifikant war (Greń 53 f»), "aber man wird zugeben, 
daß die Nichtable hnung der Hypothese vor allem nach

U xa - *b
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Vergleich der Mittelwerte £ und z 

H e b u n g e n

*1 0,00 0,00 0,00 0,22 0,06 0,37 0,03 0,00 0,17 R
y 4,05 3,36 3,62 1,21 1 ,98 0,91 2,28 2,96 1,42

0,00 0,01 0,00 1 0,34 0,6 0,2 0,04 T 1
3,59 2,69 2,99 0 0,97 0,52 1,31 2,16 0

0,31 0,35 0,31 0,09 0,39 0,03 0,5 D 0,01 0,07
1 ,0t 0,95 1,03 1 ,77 0,87 2,28 0,69 2,69 1,91
0,09 0,15 0,11 0,29 0,84 0,13 H 0,06 0,64 0,73
1,73 1,5 1 ,63 1 ,08 0,21 1,57 1,94 0,46 0,32
0,00 0,01 0,00 0,67 0,21 B 0,37 0,65 0,2 0,28
3,43 2,79 3,04 0,43 1,27 0,93 0,46 1,3 1,1
0,08 0,12 0,09 0,41 L i 0,26 0,02 0,37 0,00 0,02
1 ,85 1,62 1,75 0,82 1,15 2,52 0,92 3,1 2,48
0,01 0,02 0,01 ¥ 0,12 0,85 0,32 0,40 0,13 0,26

, r .2,84 2,36 2,56 1,61 0,18 0,99 0,84 1,54 1,14
0,82 1 L 0,72 0,37 0,93 0,18 0,62 0,05 0,16
0,22 0 0,35 0,91 0,09 1,38 0,49 1 ,98 1 ,46
0,84 G 0,2 0,35 0,02 0,36 1 0,08 0,67 0,75
0,2 1,31 0,94 2,44 0,91 0 1,83 0,43 0,31
£ 0,9 0,16 0,28 0,01 0,31 0,90 0,05 0,76 0,82 P2

0,13 1,49 1,11 2,62 1,02 0,13 2,05 0,31 0,22 t2

na = “b = 20 
▼ =na + nb - 2 * 3 8

Z e i l e n l S n g e
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mehreren Experimenten zumindest ein seür günstiges 
Argument darstellt“ (Kuller 122). Man soll nicht nur 
'.Wahrscheinlichkeiten unter 0,05 für wahr halten und von 
der Bestimmung und Berücksichtigung der höheren absehen, 
weil wir ja selbst die Signifikanzschwelle bestimmt ha
ben: und wir können sie theoretisch so lange nach oben 
verschieben, bis wir alle Nerte doch werden berücksichti
gen müssen. 3s hingt mit der Art der linguistischen 
Fragestellungen zusammen, daß wir nicht immer die Null
hypothesen zu fürchten haben, nicht deshalb etwa, weil 
wir sie straflos akzeptieren können (keine Brücke wird 
schließlich unter dem ersten Fußgänger zusammenbrechen)
- Der Entschluß, um die Nullhypothese zu akzeptieren,
"ist für Situationen Vorbehalten, wo der Forscher eine 
Vorstellung von dem einzugehenden Risiko hat" (Hays 567). 
So müssen wir uns darüber im klaren sein, daß den Nicht
ablehnungen der Nullhypothese regelmä_._g ein niedrigerer 
«’ahrheitswert zukoomt: unser Wissen über eine Abv/eicnung, 
die mit einem Sicherheitsgrad von über 95 % für nicht 
zufüllig erklärt werden kann, ist besser begründet als 
das Urteil über 34 % Chancen dafür, daß der Unterschied 
zwiscnen den mittleren Hebungenzahlen in den Proben des 
Esm. und Glor. rein zufällig ist und daß beide Proben 
(in dieser Hinsicht*.) aus einer Grundgesamtneit stammen 
können - nicht etwa, daß sie einen Text bilden, sondern 
eine stilistisch homogene Textaenge (ein Verfasser?) re
präsentieren.

Nenn wir schon die V/ahrscheinlichkaiten für die Ab
weichungen zwischen den beiden Veränderlichen (Hebungen 
und Zeilenlange) bestimmt haben, v/erden wir drei Zu
ständen begegnen:
1. PT und P2 hochsignifikant: unter 0,05
2. Pf und P2 nicht signifikant: gleich oder über 0,05
3. Pf signifikant, P2 nicht oder umgekehrt.

Der 1. Fall bereitet keine weiteren Probleme: die ver
glichenen Proben weichen in beiden Hinsichten signifikant 
voneinander ab und können so gut wie nicht aus einer 
Grundgesamtneit stammen, das gilt für:
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E gegenüber Li, B, T und R 
G - Li, T und R 
Li — E, G, T, R 
D - T, R

Für die übrigen Fülle muß eine Entscheidung getroffen 
werden; kennt man den beiden Vergleichskriterien (Verän
derlichen) denselben Wert zu, dann wird man in Ueberein- 
stimmung mit den Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrech
nung verfahren müssen. Findet man das eine Kriterium 
stürker (z.B. das der Zeilsnlünge - weil es absolut 
objektiv ist), dann wird man als signifikant nur die ein- 
schlügigen Daten akzeptieren und aufgrund davon die Rela
tionen zwischen den Stücken beurteilen»

Prinzipiell sollten aber beide Veründerlichen gleich
berechtigt sein* Für die Berechnung der Wahrscheinlich
keit, daß zwei Proben aus derselben Grundgesamtheit 
stammen (oder nicht), sollen die Wahrscheinlich]® iten, 
die man für die einzelnen Veründerlichen erhalten hat, 
verwendet werden. Die Wahrscheinlichkeit P dafür, daß 
zwei Ereignisse, jedes mit eigener Wahrscheinlichkeit 
F1 und P2 , auf einmal auf treten, oder daB zwei Merkmale, 
mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten aufzutreten, an einem 
Punkt erscheinen, ist dem Produkt der Einzelwahrschein
lichkeiten gleich: P = Pj x P2.

Resultate dieser Berechnungen sind in der untenstehen
den Tafel zu finden. Jedes Fach links von der Diagonale 
(wo nur die Initialen der Stücke stehen) enthfllt drei 
Zahlen: 1. Zeile: P1 - die Wahrscheinlichkeit gefunden 
für den Koeffizienten t̂  (standardisierte Zufallsverün- 
derliche: Hebungenmittelwerte)

2. Zeile: P2 - dasselbe für die Zeilenlünge
3. Zeile: P = P^ x P2, Das Produkt der beiden 

Subwahrscheinlichkei tan.
Auf eine Konsequenz der Methode des Multiplizierens 

der Wahrscheinlichkeiten sei hingewiesen: Es kann ge
schehen, daB zwei Subwahrscheinlichkeiten, grBBer als 
5 Qio Produkt haben, das unter dieser Signifikanz
schwelle liegt: für W und D haben wir z.B. P1 = 0,09
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0,000,82 0,00
0,75

0,000,16 0,220,26
0,06 
0 ,o2 0,370,28 0,03

0,73
0,00
0,o7

0,171 B
0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0.10 0,02 0,00 0,17

0,000,76 0,010,67
0,00
0,05

1
0,13

0,340,00
0,6
0,2

0,2
0,64 0 ,o4 0,01 T 1

0,00 0,01 0,00 0,13 0,00 0,12 0,13 0,00

0,310,05
0,350,08 0,310,62 0,090,4

0,390,37 0,030,65
0,50,06 D 01 01

0,02 0,03 0,19 0,04 0,14 0,02 0,03

0,09
0,9

0,151 0,110,18 0,290,32 0,840,02 0,130,37 H 0 1 0
0,08 0,15 0,02 0,09 0,02 0,05

0,000,31 0,01
0,35

0,00
0,93

0,67
0,85

0,210,26
B 1 0 1 1

0,00 0,00 0,01 0,57 0,05
0,08
0,01

0,120,02 0,090,34 0,410,12
LI 1 0 1 01 0 !

0,00 0,00 0,03 0,05
0,010,20 0,02

0,35
0,010,72 V 1 11 1 0 1 1

0,00 0,00 0,00
0,820,16 1

0,2 L 0 0 0 0 1 0 ! 01
0,13 0,2
0,84
0,9
0,76 G 1 0 0 0 1 0 01 0 !

S 1! 1 0 01 .01 1 0 01
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und P2 = 0,4, was ein P = 0,04 ergibt. Das verschiebt 
die beiden Stöcke in die Gruppe derjenigen, die nicht 
aus derselben Grundgesamtheit stammen können (stets 
unter Beachtung des fönfprozentigen Irrtumsrisikos. Das
selbe gilt för L mit Li und H.

Rechts von der Diagonale befinden sich noch einmal 
die Wahrscheinlichkeitsprodukte, zurttckgeföhrt auf das 
Wesentliche: signifikant kleine Wahrscheinlichkeiten 
wurden mit 0 (besonders kleine mit Ol) dargestelltj för 
Produkte, höher und gleich 0,05 steht 1 (oder it bei 
Wahrscheinlichkeiten, höher als 0,5 - nur zwei Fölle:
E mit G und W mit B).

Dieselben Resultate können graphisch dargestellt 
werden. Auf dem Graphen sind die Linien zwischen den 
Buchstaben (Initiale der Stöcke) zu lesen: "kann aus 
derselben Grundgesamtheit stammen wie...". Die Linien 
sind mit Zahlen versehen, die die Wahrscheinlichkeit 
der von ihnen ausgedrückten Relation angeben:
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Noch einmal sieht man die Zusammengehörigkeit der erns
ten Stücke miteinander gegenüber den Possen (mit W). 
Bemerkenswert ist die Stellung des D mit nur 2 Konnexen 
zu dem Rest | Die Hexe nimmt eine Zwischenstellung zwi
schen den beiden Gruppen ein. Beachtung verdient der Kon
nex f - B, viel starker als der ¥ - R, während ja die 
letzteren als ein fast sicher von einem Autor stammender 
Text überliefert sind. Kan muB dabei natürlich bedenken, 
daB die Unterschiede zwischen den beiden Gruppierungen 
nicht nur mit der Urheberschaft zu tun haben, sondern 
gattungsmBBiger Art sein künnen.

Die stärkste Zusammengehörigkeit weisen E und G auf 
(76 %).

8 17« Das Tempo  ̂ v

Im 3 14 wurde der Tempo-Begriff im Zusammenhang mit dem 
Anteil unbetonter Silben an der Silbensumoe eines Text
abschnitts definiert und die Tempo-Kennzahl als eine 
mögliche Charakteristik des nichtnumerischen Verses vor
geschlagen. Diese Kennzahl kann sowohl als ein Mittel
wert für Texte beliebiger LBnge (außer einsilbigen) so
wie für statistische Textproben wie auch als empirische . 
GrBBe für einzelne Verse berechnet werden. Darum ist sie 
auch imstande, eventuelle Tempodifferenzierungen von Re
plik zu Replik oder innerhalb einer Replik von Zeile zu 
Zeile zu erfassen. So sinkt z.B. das Tempo in der berühm
ten 332. Zeile des Esm. "selve ter doot brocht* zu 40l 
(Mittelwert 55).

Natürlich ist dieser Tempobegriff kein dramatischer, 
sondern ein prosodischer. Wir künnen von dem potenziellen 
phonologischen Sprechtempo oder einfacher von dem 
S p r a e h-tempo sprechen. Ich kann bei-der Bestimmung 
der Akzentgruppen phonetisch-akustisch verfahren und 
meine Performanz beobachten und festhalten (vgl. die 

* metrischen Partituren der Van Ginneken—Schule), ich v»nn 
aber auch nur die in gegebener Kommunikationssituation 
möglichen Perfomanzen als Aequivalenzklassen bestimmen, 
in welchen sich nur Realisierungen finden köonen, die
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denselben kommunikativen Sinn wiedergeben. Ich ver- 
gleicne also eine mögliche Redegliederung mit den an
deren, eine BetonungsOrdnung mit anderen, eine Kodierung 
mit snderen und wenn sie Anderes bedeuten - schließe ich 
sie aus. In dieser '¿»'eise verfährt man bedeutung3distinktiv, 
wie bei der Phonembestimmung.

Für den Gebrauch der Lethocen der generativen Ketrik, 
die sich als abstrakt (von der Ferfomaoz unabhängig) 
und deshalb als objektiv darbieten und auch zur Beschrei
bung der Prosodie bei einem niederländischen Frflhrenais- 
ssnce-Dichter angewandt v»urde(Gerritsen 1932) konnten 
wir uns nicht entschließen. Abgesehen davon, da3 diese 
Theorie kaum über das jambische Fentameter hinaus gewach
sen ist, scheint sie methodologisch nicht einwandfrei: 
die in den Formulierungen ihrer Regeln enthaltenen dop
pelten Negationen führen zu Mißverständnissen, die De
finitionen (bes. die des stress maximum) führen implizit 
Sequenzbedingungen für die Betonungsordnung ein, die ja 
erst zu beschreiben ist (ein Zirkel); durch ihren 'Villen, 
um abstrakt und objektiv zu bleiben, läuft sie die Gefahr, 
nicht die in bestimmten Kcmmunikationssituetionen zu 
realisierenden Texte, sondern ihre idealen Bestandteile 
zu beschreiben, mit einer kontextfreien Svntax als der 
höchsten ObjektivitStsinstanz.

Verurteilt zum Subjektivseir sowie um der Folyi'nter- 
pretabilität Rechnung zu tragen heben wir bereits vorge
schlagen, um gegebenenfalls die minimalen und maximalen 
Tenpo-Kennzahlen zu berecnnen. So beträgt das mittlere 
Tempo, berecnnet aus den minimalen Hebungenzahlen in 
einer Zufallsziehung von 20 Zeilen des Esm. (H = 3,1; 
z = 8,7) rund 64, somit haben wir die obere Grenze des 
Tempos in Esm. (die niedere war 55).
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fl 18. Da8 Enjambement

Nach Köper (79) gehört das Enjambement zu den syntakti
schen rhythmusbestimmenden Faktoren. Obwohl es auch als 
eine syntaktische Deviationsfigur betrachtet werden kann 
(Addition einer willkörliehen, durch den Satzbau nicht 
erlaubten Pause), wird es hier unter den phonologisehen 
Erscheinungen besprochen, da wir uns der Definition von 
Dluska (1980:175) anschließen, nach der das Enjambement 
als die Versklausel ohne prosodische Determinante be
stimmt wird. Die An- bzw. Abwesenheit einer Pause sind 
aber sekundBre Umstände, deshalb ist das rein prosodische 
Kriterium bei der Qualifizierung der Beobachtungen nicht 
zuverlSssig (zu schwach). PrimSr ist die Syntax, die es 
gestattet, von prinzipieller Unmöglichkeit einer Pause 
sprechen zu können, wo die Versklausel ein semantisch 
kompaktes zusammengesetztes Satzglied zerschneidet.
Dieses stärkere Kriterium, das durch eine Einschaltungs
probe (Zulassung einer Parenthese) strukturell verifizier
bar ist, erweist sich zugleich als strengt. Die hier 
berücksichtigten Falle betreffen also nur den Typ, wo 
zwei Zeilen durch ein Syntagma verknöpft werden, ohne 
daß der erste Versausgang intonatorisch oder durch Pause 
angedeutet werden darf. Dluska nennt den Typ ■Phrasen- 
verschluB* (S. 192, zwarcie frazowe) und sagt zu den 
VerschluBklauseln, daß bei Versen, die numerisch oder 
durch konsequente Reimverwendung gut strukturiert (ab-

 ̂ G. Kazemier (1943:60), der sich allein des proso- 
dischen Kriteriums bedient hat (■verzen, waar op het 
eind in gewone zegswijze geen rust zou konen"), fand in 
den ersten 405 Zeilen des Esn. 45 Reimpaar- und 5 Zeilen- 
sprön^p, also zweimal soviel wie in dem untenstehenden 
Inventar. Unsere Daten sind übrigens durch Elimination 
aus einer früheren umfangreicheren Sammlung eigener Beo
bachtungen entstanden, die schließlich in vier Gruppen 
eingeteilt worden ist (s. u. 3 5 7).
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grenzbar) sind, nur außergewöhnliche Mittel (kraBe Emo
tionalität, deutliche stilistische Motivation) die Eli
minierung des Verschlusses und Realisierung einer 
subjektiven Pause denkbar machen; die in der mittel
alterlichen polnischen Dichtung beobachteten VerschluB- 
klauseln lassen sich nach Dluska in keinem einzigen Fall 
als subjektive Emotionsklauseln (mit einer Pause) inter
pretieren. Vir können dasselbe in unserem Korpus fest
stellen.

Die Rolle des Enjambements bei der Textkonstitution 
und seine Relation zu den Begriffen der Textstruktur wie 
die Reimbrechung, Zeilenstil, Stichreim u.a.m. werden 
unten bei der Besprechung der Textebene erörtert (s. Kap. 
5.5.3).

In der Reimpaardichtung erscheint das Enjambement 
notwendigerweise in zweifacher Gestalt: als R e i m- 
p a  a r s p r u n g ,  wobei die unterbrochene syntakti
sche Einheit Aber das Reimpaar hinaus übergreift, und 
als Z e i l e n -  oder V e r s s p r u n g ,  wo der 
Rahmen des Reimpaars nicht fiberschritten wird. Künst
lerisch haben sie einen fast entgegengesetzten Wert: 
der Reimpaarsprung ist ein wirksames und bewährtes 
Mittel, um die Monotonie und Ausdrücklichkeit der Reim
paare minder penetrant klingen zu lassen; sein Auftreten 
ist in der mittelalterlichen Dichtung streng mit dem 
Prinzip der Reimpaarbrechung verbunden: jeder Reimpaar
sprung bringt die benachbarten Reimpaare näher anein
ander und entfernt die beiden Zeilen des Reimpaars von
einander. Demgegenüber besteht der Zeilensprung gerade 
in dem Nicht-Vorhandensein einer syntaktischen Grenze 
zwischen dem 1 • und dem 2. Vers des Paares und bringt 
sie prosodisch näher aneinander, wodurch seine mildernde 
Auswirkung auf die lautliche Aufdringlichkeit des Faar- 
reims schwächer ist. Der Unterschied zwischen beiden 
steckt im Grad der ästhetischen und textuellen Funktio- 
nalisierung, sie werden deshalb getrennt aufgezählt.

Bei der Gelegenheit der Aufzählung aller Fundorte 
der Reimpaar- und Zeilensprünge wurde ihre Distribution 
in den Texten veranschaulicht, indem die Seitennummern 
per Hundertzahl gruppiert worden sind.
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198 5. Der Stil

R e i m p a a r s p r u n g  Z e i l e n 
s p r u n g

E 32 :36 50 68 78
144 174 176 186
206 2 12 234 238 254 221
328 330 532 378 388 398
4t 4
510 514 522 540 548 554 503
610 63Ö 642 680 696
726 738 756

E (Forts.)
800 802 804 826 854 874
912 926 932 e

Iippijn
18 46 58 68 74 V  83
191 (£p»)

Gloriant
10 (Prol.) 30' (P.) 46 56 58
102 128 144 146 148 150 158 174 180
226 228 250 254 294 298 191
308 346 352 396 398 393

506 556 568 573
690
702 760 768 725
816
916 924 928 962 968 990
1014 1040 1074 1080 1099
1116 1128 1113

Buskenblaser

http://rcin.org.pl



Lanseloet
12 (P.) 32 (]
106 114 
246 254
340 342 350
434 496 
532 564

L (Forts.)
606 614 642
728 760
834 842 868

Hexe
50 58 68

.Winter e.S.
32
1 66 1 68 170 

286 296 250

.470 480
500 520 546
604 608

Subben
43 71 91
163
243

Truwanten - 
Drie d.h.

.) 80

648 658

178 190
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2CC 5. Der Stil

3 1 9« Statistik der En.jambementsdaten

Dis in Zahlen gefaßten Ergebnisse werden in der unten
stehenden Tabelle zusaomengebracht

Danach folgt ein Signifikanztest zur Ueberprftfung 
dos ibweichungsgrades der festgestellten Vierte von den 
Erwartungswerten•

D a s  E n j a m b e m e n t

i Reimpaar- * 
sprung

Zeilensprung
Enjambement
t o t a l

* Summe * % der : 
Paare : 3u™ *  ! Fear» l Summe : % der 

.¿.Verse
E
Li

44
6

3,8
6 ,0

2 - 1 ,6  
2 2 ,2

46
8

4,5
4,0

G
B

46 8,3 6 1 ,1 52 4,7

L 24 5,4 3 0,2 27 3,0
H 3 5,5 - 3 2,7
¥ 16 5,3 3 0,7 19 3,C
R 5 4,1 - 5 2 ,0

D 6 3,0 5 1,5 9 2 ,2
T - - 2 5 ,0 2 - 2,5

Absolute Frequenzen in der obigen Tabelle sind ganzen 
Texten, nicht Stichproben entnommen. Um sagen zu 
können, ob die Divergenzen zwischen ihnen signifikant 
sind oder zufällig sein können, soll ein entsprechender 
statistischer Test, der sogenannte Pearson- oder *X 
-Test (Müller 114 ff.) durchgefBhrt werden, der auf dem 
Vergleich der faktisch beobachteten Daten mit einem theo
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5. Der Stil 201

retischen Modell beruht. Man behandelt dabei die zu 
vergleichenden Texte als Teile eines hypothetischen 
Gesamttextes (als Stichproben aus einer Grundgesamt
heit) und stellt folgende Nullhypothese auf: Die Unter
schiede zwischen den Einzeldaten ergeben sich aus dem 
Spiel des Zufalls (die Texte sind stilistisch homogen). 
Um diese Hypothese abzulehnen, muß der durchzuftthrende 
Test einen Wert ergeben, dem eine als signifikant an
genommene Wahrscheinlichkeit (unter 5 %) entsprechen 
würde.

Die Aufstellung des theoretischen Modells ist die 
erste Etappe des Tests. Wenn die Nullhypothese voll
kommen realisiert wäre, würden die Einzelwerte x^ in den 
"Subtexten" proportional zu deren Umfang A^ sein; die 
hypothetischen x-7/erte heißen theoretische Werte.

Wenn man tQ - die gesamte Menge einer Erscheinung 
n kennt, z.B. die Zahl 171 als Gesamtfrequenz des 
Enjambements in den Abele Speien (10), sowie die Anzahl 
möglicher Wertstellen in dem Gesamttext T, d.h. dessen 
Umfang (hier 4999 Zeilen, Umfang des Korpus), dann er
gibt sich der theoretische Wert x^ für die jeweiligen 
i-Subtexte aus der Proportion:

* i  > ‘ i  *  v  « T

Die in Wirklichkeit in den Subtexten beobachteten 
w a h r e n  Werte a^ können von den theoretischen 
Werten x^ weitgehend abweichen.

Der folgende Untersuchungsschritt ist ein Vergleich 
der beiden Datenserien a und x, d.h. Berechnung der Dif
ferenzen d^ = a^ - x^; bei d über Null haben v/ir einen 
UeberschuB, bei d unter Null - ein Defizit.

Die d-Zahlen werden danach zur zweiten Potenz er
hoben. Die Abweichungsquadrate werden danach durch die 
theoretischen 'Werte dividiert: d£ : x^ . Wenn dasselbe 
für jede Gesamtmenge t berechnet ist (man kann mit 
diesem Test mehrere Kategorien auf einmal vergleichen, 
s.u. Kap. 5.4 und 5.5), dann erhalt man (n • i) Quo-
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202 5. Der Stil
D e r  P e a r s o n - T e s t  

für das Enjambement in den Abele Speien

Kat.g; wahr theore-r. •; sf i d jd■pOJ

*
E Enjamb. 

Kein E. 
Total

46
972

1018

34,8
983,2

1018

+11,2
-11,2
0

3,6
0,1

3,7
G Enj. 

Kein E. 
Total

52
• 1090 

1142

39,1
1102,9
1142

+12,9
-12,9
0

4,3
0,2

4,5
L Enj. 

Kein £. 
Total

27
925
952

32,6
919,4
952

-5,6
+5,6
0

0,9
0,0

0,9
V Enj. 

Kein E. 
Total

19
606
625

21,4
603,6
625

-2,4
+2,4
0

0,3
0,0

0,3
Li Enj. 

Kein E. 
Total

8
192
200

6,8
193,2
200

+1,2
-1,2
C

0,2
0,0

0,2
B Enj. 

Kein S. 
Total

0
208
208

7,1
200,9
208

-7,1
+7,1
0

7,1
0,3

7,4
H Enj. 

Kein E. 
Total

3
108
111

3,8
107,2
111

-0,8
40,8
0

0,2
0,0

0,2
D Enj. 

Kein E. 
Total

9
396
405

13,9
391,1
405

-4,9
+4,9
0

1,7
0,1

1,8
T Enj. 

Kein E. 
Total

2
91
93

3,2 
89,b 
93

-1,2
+1,2
0

0,4
0,0

0,4
R Enj. 

Kein E. 
Total

5
240
245

°, 4
236,6
245

-3,4
+3,4
0

1,4
0,0

1.4

I
Enj. 
Kein E. 
Total

171
4828
4999

171,1
4827,9
4999

-0,1
■*0,1
0

20,1
0.7

*1 20,8

Die 556-Schwelleu: t  =(10-1) (2-1) = 9bei = 1 = 3 ,ö
bei t = 9 ^  = 16,9 p i 0,01
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5. D«r Stil 203

tienten der Abweichungsquadrate durch den theoretischen 
Wert. Man addiere nun diese Quotienten und die gesuchte 
Kennzahl ist berechnet:

Oe2 =

Der Zanl X^ (chi-Quadrat) muB dann nach den statis
tischen Tabellen eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet 
werden, die als ein HaB für die Homogenität des Gesamt
textes dienen kann: hohe Werte (über 5 %) interpretiert 
man als Beweis dafür, daß die Differenzen zwischen den 
verglichenen Texten aus der Zufallsverteilung zu erklären 
sind.

Bei der Interpretation des Indexes ist es notwendig, 
die Zahl der Freiheitsgrade $ zu bestimmen: im allge
meinen ist sie aus der Formel

0 = (n - 1 )(i - 1 )

zu erhalten (für die Erklärung s. Müller 117). Sieh S.202.
'Wir erhalten also 1 Chance zu 100 uns zu irren, wenn 

wir die Nullhypothese von der zufälligen Verteilung der 
beobachteten Werte ablehnen. Die Unterschiede in der 
Verteilung des Enjambements auf die einzelnen Stücke 
können mit einer Sicherheit von über 98 % für signifikant 
angesehen werden.

Den größten Anteil an dem Index haben B - 7,4 und G - 
- 4j5i das Resultat für E liegt dicht unter der Signifi
kanzschwelle und ist nicht außer Acht zu lassen. Die übri
gen Stücke haben keine wesentlichen Indexe und ob sie De
fizite oder Ueberschttsse aufweisen, darf zu keinen Inter
pretationen verleiten. Nur die Opposition zwischen B 
(ein hohes Defizit) gegenüber G (und E?) ist relevant.
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204 5. Der Stil

5 . 1 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g  /Phonologie/

Außer einer sich zur weiteren Auswertung eignenden 
Menge von Belegen für Lautersche inungen, bringt die
ser Abschnitt folgende Resultate, die ihrerseits auch 
ausgelegt werden können:
1. Weibliche Reime sind f&r die komischen Li, B,

H, R, D, I und männliche f&r die ernsten E, G, L,
W charakteristisch

2. Weibliche Reime f&hren Reimabweichungen herbei
3. Es gibt keine positive Korrelation zwischen 

der mittleren Zeilenlänge und der Hebungszahl
pro Vers. Das Tempo spiegelt keinen Sprachzustand 
wider, sondern wird /gattungsgemäB?/ gesteuert

4. Die ernsten St&cke E, G, L gehören prosodisch 
zusammen, E und G am engsten

5. W gehört prosodisch mit den Possen zusammen, am 
engsten mit B

6. H und D nehmen eine Zwischenstellung zwischen
den beiden Gruppen ein; bei D kann von einer periphai- 
scben Stellung gesprochen werden

7. Sonderstellungen wegen hoher Frequenzenp'Daten 
weniger signifikant als bisher/:
- Alliterationen in W
- weibliche Reime in T
- Reimabweichungen in D
- das Enjambement in G; ein Defizit desselben 

bei B
8. Aufgrund der Frequenzen der unreinen Reime wurde 

die Lokalisierung der sie enthaltenden St&cke
E, Li, G, D im sttdlichen Ostfländern /Geraards- 
bergen - Aalst/ versucht; W und R zeigen Spuren 
einer Ostverschiebung, die &brigen können weiter 
östlich lokalisiert werden /Brabant/.
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5. Der Stil 205

5.2» MORPHOLOGISCHE EBENE

8 20. Morphologische Repeti- 
tions 'iguren. - 8 21. Die Ana
pher. - 8 22. Die Epipher. - 
8 23. Epanalepse (Geminatio, 
Anadiplosis, Epiploke).

S 20. Morphologische Repetitionsfiguren

Die Besprechung der poetischen Organisation der Texte 
auf der Wortebene wurde hier beschrankt auf Figuren, 
denen primär eine bloBe Fonnwiederholung oder -Varianz, 
nicht ein Bedeutungsspiel, zugrunde liegen: alles, was 
auf Bedeutungsrelationen beruht, gehört zu der semanti
schen Ebene und wird in dem folgenden Abschnitt 5.3 
zusammen mit den Tropen behandelt.

Nur die Repetitionsfiguren werden genannt; Deviations
figuren wie Neubildungen von Komposita, die auf Addition 
beruhen oder V/ortartkonversionen (Kompositionsfiguren 
bei Küper) scheinen erst in der sprachbewußteren neueren 
Dichtung gebräuchlich zu sein, und sind jedenfalls schwie
rig als solche in dem mittelalterlichen Text zu identifi
zieren.

Die mitgeteilten Resultate sind nicht als ein voll
ständiges Inventar der genannten Figuren zu beurteilen, 
sondern als eine Aufzahlung von Belegen fttr bestimmte 
kftnstlerische Griffe, die während anderer Beobachtungen 
aufgefallen sind.

8 21. Die Anapher

Eine zwei- oder mehrmalige Wiederholung desselben Satz
teils zu Beginn aufeinander folgender Wortgruppen (Laus
berg 8 265:86) kann such Versanfänge betreffen und tritt lcdann in parallan syntaktischen Konstruktionen auf, h8ufig 
als Exklamation:http://rcin.org.pl



206 5. Der Stil

E 38 ••• edel bogaert,
39 Edel foreest, edel rijc...
41 Edel foreest..*

L 452 - 4, B 51-2 Ghi...
D 24/ 25 Tapt...
D 58, 59 Ghebuer... (dasselbe Wort in D 224, 225)

8 22. Die Epipher

Die Wiederholung eines Satzteils am Ende aufeinander
folgender Wortgruppen (Lausberg 8 268:88) können wir 
z.B. in den von Leendertz (1 907:CLXXXV1X) beobachteten 
identischen Reimen feststellen:

E 101 3:4 gaen : gaen (lexikalische - grammatische Bed.)
H 43:4 om niet : niet
D 381:2 te voren : te voran (lokal - temporal)
T 603:4 leven : leven (Verb - Subst.)
Dazu noch: E 351:2 mi : mi (Akk. - Dat.)

627:8 jonchere : here

8 23. Die Enanalepse

Die Epanalepse (Von Wilpert 213) erscheint entweder als 
Verdopplung (Geminetio), d.h. Wiederholung im Kontakt 
eines Wortes oder Syntagmas am Satz- oder Yersanfang, 
in dessen Inneren oder am Ende, bzw. als dessen- Wieder
aufnahme nach Zwischenschaltung eines Gliedes (Gradatio, 
Kyklos), oder auch als Wiederaufnahme des letzten Wortes 

- eines Satzes (Zeile) als erstes Wort des nächsten Satzes 
(Verses) - Anadiplosis (reduplicatio). Bei einer gedank
lichen Anknüpfung besonders durch einen anderen Sprecher, 
18Bt die Anadiplose um der Anpassung willen Varianz zu 
und erscheint als Epiploke. Beide gehören eigentlich auf 
die syntaktische Ebene.
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Die G e m i n a t i o  findet sich z.B. in:

G 118 Godevaert, Godevaert...
G 308 = 356 Rogier, Rogier...
D 24 Tapt in, tapt uut...
D 57 Lieve ghebuer, besiet, besiet!
D 66 Ay, ghebuer, ghebuer, ghebuer,

Der K y k 1 o s: der Satz endet mit seinem
Beginnwort (hier nur Interjektionen):

D 180 Tfi der pelsen, tfil

& na d i p l o s i s :
S 132 Ic wille dat ghi niet en spaert...

137 Ende en spaert daer ane ghenen cost...
W 266-7 Soe blider tijt, soe blider herte.

Soe blider herte. soe meer mannen

E p i p l o k e
E 45 * 48 Ic sal daer omme pinen nacht ende dach 

Daer salic nacht ende dach om pinen
(zugleich ein C h i a  s m u s )
L 665, ...hoe was si gheheten?

667 Si es gheheten Sanderijn;

Das P o l y p t o t o n  wiederholt dasselbe Wort 
in verschiedenen Flexionsformen:

E 172 Ende ic hebbe ghewacht van uren turen
•E 855 ...soeken van lande te lande
G 145-6 ...soe wie dat hoerde,

Ende ic en hoerde nie soe domme woerde
G 534 Nu comer af datter comen sal
G 553 Soe dadi als die vroede doet
B 70-1 Ic hebbe soe menich const volbracht,

Ic sal emmer dese oec volbringen.
H 72 Segt, vrouwe ver Juliane
D '399 Hier es spise boven spise.
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5,3. SEMANTISCHE EBENE

1. WortbedeutungBspiele. -
2. Die Tropen. -
3. Wortwahl.

5.3.1. W o r t b e d e u t u n g s s p i e l e

§ 24. Der Vergleich. - 
§ 25. Die* Klimax. - § 26. Die Pa 
ronomasie. § 27. Die etymologi
sche Figur. § 28. Wortfeldspiele:
1. die Antithese, 2. der Pleonasmus,
3. die Diärese, 4. die Akkumulation

Mit dem Titelwort, das keinen Terminus der Stilistik 
darstellt, werden einige stilistsche Kunstgriffe be
zeichnet, die bestimmte Relationen im Wortschatz 
äesthetisch ausnutzen, indem die Bedeutungen unmittel
bar mitspielen und die Selektionsrestriktionen beachtet 
werden.
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§ 24. Der Vergleich

Es gibt zwei Bereiche des locus a simili: zu den 
sehr unbestimmten, der s i m i l i t u d o  heiBt 
und "allgemeine Tatsachen des baturlebens" oder 
des nichtindividuellen, typischen Menschenlebens 
betrifft /Lausberg § 401:132/, können folgende 
Beispiele gerechnet werden:

E 702-4 ...enen dief, die men ontlijft,
En mochte niet soe droeve ghesijn 
Als ic nu ben int herte mijn

L 398 Ic hebbe u liever dan een everzwijn
W 396 Dat hi sal comen als een lioen
D 220 Daer sitsi stilder dan ene muys

Zu dem mehr bestimmten Typ, der e x e m p l u m  
heiBt und auf der Aehnlichkeit mit einer historisch 
/mythologisch, literarisch/ fixierten Tatsache beruht
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210 5. Der Stil

(Lau3berg 3 404:134), kann z.B. die Stelle des Lans. 
gerechnet werden, wo der Held hypothetisch mit den 
Helden der Antike verglichen wird:

L 749 Al wäre Lanseloet alsoe rike,
Dat hi v/are Hectors van Troyen gelike,
Ende dat hi hadde van Gode te lone,
Dat hi droe^he die selve crone,
Die die coninc Alexander droech...

3 25. Die Klimax (Gradation)

^Gradation* heißt in der Neuzeit jede Abfolge von Ein
zelwörtern oder Wortgruppen, wenn sie deutlich eine 
Steigerung zeigt (Lausberg 3 258). Sie ist ein wichti
ges Mittel der Amplifikation, d.h. der gradmäßigen Stei
gerung des Redegegenstandes (Gedankens) zum Zweck der 
Ueberredung und Gewinnung des Partners für die Meinung 
des Redners (Lausberg 3 65 ff.). Wir können eines der 
vier genera amplificationis belegen - das incrementum, 
wo die sprachliche Bezeichnung des Gegenstandes graduell 
aufsteigt:

G 192-4 Ic en sach nie man soe ri.ic van goede.
Dien ic woude hebben tot enen man,
Noch amerael. noch soudan..•

3 26. Die Paronomasie

Das Annominatio oder die Paronomasie beruht auf der 
Zusammenstellung von phonetisch ähnlichen aber semantisch 
verschiedenen Wörtern.

G 988 Als ment recht na rechte coert...
H 42 Wat ic clutse of wat ic clotere...
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8 27. Die etymologische Figur

Bei der figura etymologica sind die phonetisch ähnli
chen Wörter auch etymologisch verwandt (meistens wird 
das Verb mit einem Substantiv verknöpft, auch nominale 
Glieder begegnen).

Sowohl diese Figur als auch die vorige Annominatio 
stehen nicht im Dienst von witzigen Effekten, deshalb 
wurde hier auf den Gebrauch des Terminus Wortspiel ver
zichtet.

E 706-7 Haddickene doot met minen handen,
Doen ickenne vercocht, soe waer hi doot.

Li 17 Soe copic oec gherne goeden coep
G 523 Dese vaert moet gevaren si.in
G 575 Die mi leert gaen der minnen ganc
B 6 Ic can oec copen ende vercopen
B 9 Ic ben oec molder ende can malen
H 56-7 Si heeft een toveren boec 

Daer si met te toveren pleghet
W 137 Dan doet hi speien der minnen spei (auch 

145-7)
Wach J. Beynaert (Brief vom 27. Jan. 1986) haben die 
im HittelniederlBndischen sehr hBufig verwendeten Verben 
copen, varen, gaen und speien einen pleonastischen Charak
ter und sollten apart behandelt werden. Die verblaßte 
lexikalische Bedeutung eines der Glieder des Paares (wie 
bei kopulativem Gebrauch) hebt jedoch ihren der Figur zu
grunde liegenden etymologischen Zusammenhang nicht auf.

8 28. Wortfeldspiele

Die mit diesem Ueberbegriff bezeichneten Figuren bestehen 
in der Ausnutzung der inneren Strukturierung des Wort
schatzes: 1. die Antithese verwendet die lexikalischen 
Antonyms, 2. der Pleonasmus - die Synonyma, 3. die DiSrese 
(Detaillierung) und 4. die Akkumulation machen Gebrauch 
von der Gliederbarkeit der Begriffe in Zahlreiche Unter
begriffe (die erstere nennt zuletzt auch den Kollektiv
begriff, die letztere 18Bt ihn nur durch seine Bestand-
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teile ersetzen (Von Wilpert 10 u. 162).

28.1 D i e  A n t i t h e s e
t, 653 Jone noch out W 210 vroech ende spade„ .... 564, 567 cout... heetD 241 lude ende stille '251 groet ende clene (sehr hJuflg)

28 Levic nu, ic stervemorgen (zugleich ein Chiasmus)

28.2 Der P l e o n a s m u s  (aus Stellinge ^W5»
1973, Anm. zu den Zeilen 11 und 14)

D 11 slechs ter stont14 scande ende lachter
207 scelden ende verspreken
273 in peise ende in rüsten
278 haestelec metter spoet

T 194 sonden ende scande
Yf 11 merct ende hoert

531 dit paerlernent ende desen strijt
579 vervaren ende vergaen
588 verdriet ende (...) beclach 
598 Bi uwen wille ende hi u consent

R 206 werdicheit ende ere

28. 3 Die D i fl r e s e

S 816 (God) die ons gjiemaeckt heeft alle gader
Ende al dat in die werelt leeft 
(...)—Die sonne ende die mane ende dach ende nacht 
(...)Ende oac hemel ende ertrijc,
Endeloef ende gras in dier ghelijc
(Zugleich ein polysyndetisches Hyperbaton:
die Objekte in den Zeilen 819 und 821 stehen
außerhalb des Satzrahmens)

E 890 Mijn harte, mijn ziele ende mijn lijf
G 62 ...wi, ic ende ghi
G 430 Want herte ende sijn, ziele, lijf ende moet 

Staat al in eenre jonefrouwen ¿iewelt
Zugleich eine Syllepse: Humexusinkongruenz
zwischen der asyndetisch-syndetischen Reihe
von Subjekten und dem Prfldikat staet (Sing.).

L 794 Dat wi stonden, ic ende hi
W 132 Heren ende vrouwen, wijf ende man.

Elc wert sijn herte van vrouden wijthttp://rcin.org.pl
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W 215—5 • •• al dies men ter werelt heeft, doet die somer comen uut,

Appelen, peren ende ander fruut,Daer al die werelt bi leven moet.
V 558 God die ghemaect heeft water ende wijn

Ende al, dat menter werelt vint,
Hi hee?t ghemaeot dat firmament 
Ende.vij. plansten daer ane gheset 
Ende daer toe .xij. teken met
(Zugleich ein Hyperbaton - retardierte
Adjektion eines Objekts in Z. 562; das
ganze ist eine AufzShlung)..

D 299 • •• sout ende broet
Ende al dat teten es

28*4 Sie A k k u m u l a  t i o n

L 347 0 vader, sone, heilich gheest
L 575 Ende vaerse soeken oest ende noert,

Ende sut, west, also voert...
V . .. die somer...

Die wessen doet (...)
Broet ende wijn, daer ghi bi leeft 
Ende al dies

W 362 ... al mijn lantEnde mijn lijf ende al mijn goet

3 29. Die Emphase. - 8 30. Die 
Hyperbel. - 3 31 • Die Ironie.- 
3 32. Die Litotes. - 3 33. Die 
Metapher. - 3 34. Der Euphemis
mus und die Periphrase. - 
3 35* Die Synekdoche mit der 
Antonomasie

3 29. Die Emphase

Es ist ein phonetisches Stilmittel, das viele rhetori
sche Figuren begleitet; es ist von der Apostrophe, der 
rhetorischen Frage, der Hyperbel nicht zu trennen und 
überdies kann es Figuren, die auf der Mehrdeutigkeit
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von Ausdrücken beruhen (Ironie, anaklasis) in der Rede 
anzeigen. Besonders die erstere Form ist in den AS sehr 
zahlreich vertreten (Belege unter genannten Figuren).

3 30. Die Hyperbel

Diese Figur findet sich in sehr vielen übertriebenen 
Versicherungen, z.B.

E 142 ...so langhe gewacht 
152 ...nie... dach noch nacht 172 Ic hebbe ghewacht van uren turen

Über diese hyperbolischen Ausdrücke schreibt Van Es 
(EJTL 73:168), daB sie nicht die Dauer des Wartens 
bedeuten, sondern auf- primitive 7/eise die starke in
nere Spannung des lauernden Mörders auf der 3ühne evo
zieren sollen. Für den Dichter haben sie einen aus
schließlich. dramatischen Wert.

HÄufig wird ein hyperbolischer Ausdruck in die Form 
eines irrealen Konditionalsatzes eingekleidet, z.B.

L 110-3 (Sanderijn.) En es nu gheen wijf geboren
Op eerde,onder des hemels trone, 
Soe rike,soe mechtich,nosce scone, 
Die mi verhogen mach dan ghi.

ähnlich auch L 132-135, 142-5, 383-5 u.a.m. Koopmans 
(1902:225) sieht in solchen rhetorischen Formen einen 
typisch mittelalterlichen Sprachgebrauch.

3 31 . Die Ironie

Diese Figur begegnet nicht sehr hSufig.
E 609 Ic souts hem dancken, bi Apolijn 

(dancken = sich rSchen: der Schuldige wird dann gehängt)
G 927-9 Soe wildic Florentijnen halen 

Ende den roeden lioen betalen 
Sijn huushure...

(Darau? wird auch eine blutige Rache, vgl. G 966: Ghi 
seit steken en ic sal slaen; beide Beispiele sind als 
Antiphrasen zu klassifizieren, die auf der Bedeutungs-http://rcin.org.pl
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umkehrung beruhen: bezahlen, danken = benachteiligen).
W 370 , 372 , 377 (aus Stellings 2W:57)

Mi dunct, ghi sijt van clederen bloet. (...)
Ghi hebt emmer ter goeder merct ghesijn,
Want ghi hebt herde wel vercocht. (...)
Dat sieic wel aen uwen seilt (wird wohl kein echter 
Wappenschild gemeint.)

3 32. Die Litotes

Für diesen Tropus, wo ein positiver Inhalt mit der Ne
gation eines negativen Ausdrucks formuliert wird, haben 
wir zwei Belege:

W 592 Mijn god, die niet en es verborghen 
L 1 26 Data seker waer en niet gheloghen

(das letzte ist zugleich ein Pleonasmus).

3 33. Die Metapher

Metaphorische Ausdrucksweise ist nicht häufig:
£ 651 Mijn herte mochte wel van vrouden breken
G 596-7 ...den edelen bogaert, Marien
G 601-2 0, minne, du best een edel cruut,

Du best dat alder soetste fruut...
G 617 ... den valcke van hogher aert (Gloriant)
G 656-7 ... Florentijn, Spieghel boven alle wiven
G 1119 Der minnen boegaert
L 536-7 Si es (...) keyserinne van mine vijf sinnen

Auf einer besonderen Art der Metapher, der Personifika
tion, beruht das ganze Stftck Winter ende Somer.
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3 34. Der Euphemismus und die Periphrase

E 335 ... gii hebt enen grauv/en baert
( Euphemismus für: ihr seid zu alt)

E 336 Si es op ene ander vaert
(hat einen Anderen im Auge)

L 392 Ay god, die here es boven al 
L 61 2 0 Liaria, moeder ende maghet pure

(beides Periphrasen).

Die Synekdoche und die Antonomasie

E 330 Noch tan en ghewoegs nie mi.in mont (för: ich)
'S 202 (dasselbe Bild weiter: 264 , 301 , 365 , 443,

479, 492- aus Stellings %  5, PuBn. bei Vers
202; auch 397, in E: 978)
Ic willer in een crijt voer gaen
"Kreidekreis" för "Kampfplatz“, weiter -

¿wie kam pf)
W 209-11 ... somer...

Die wassen doet...
Broet ende y/i.in. daer ghi bi leeft
(das Unterstrichene steht für ’alles Essen’
- man lebt ja nicht vom Brot und 7/ein allein)

Antonomasien:

G 638 3oe biddic Gode van Nasarene
L 322 Ay god. die hem crucen liet (sehr häufig)
L 358 Dies biddic u, fonteine, der doeghden vloet, 

.«erde moeder ende maghet reine.
L‘380 Biden here, die mi ghewrochte
L 888 Ay, hemeIsche coninc, ghev/eldich here
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5.3.3» D i e  W o r t w a h l

Eine Untersuchung zu der Frequenz von Wörtern ihr Sin
neseindrücke hat Mandos veranstaltet (1933:369 ff.).
Die untenstehende Tabelle bringt (aufgerundete) Prozent- 
zahlen, die den jeweiligen Anteil von Zeilen messen, wo 
sich ein Sinneaeindrücke vermittelndes Wort befindet:

E G L W

Farbe 0,4 0,8 0,8 2,2
Gehör 4 2 3,6 5,9
Geschmack 0,1 - 0,5
Geruch 0,1 0,2 0,6

Eine fl&chtige statistische Kontrolle ergibt nur bei den 
Bezeichnungen für Barben und dann nur für W eine sicher 
nicht zufällige Abweichung: der Mittelwert m = 1,05, die 
Standardabweichung (5 = 0,79» der Standardfehler e = 0,45» 
die Werte der Veränderlichen (die Zahl der Farbenwörter) 
gelten in dem Bereich m - 2e als normal verteilt, d.h. 
zwischen 0,15 - t,95. Die drei übrigen Veränderlichen 
weisen keine signifikanten Unterschiede auf.

Nehmen wir aufgrund des einen positiven Resultats an, 
daB sie Sonderstellung des W als sicher gelten kann. 
Bietet das einen (fcund für die Annahme, es sei eine 
Wesentliche Stildivergenz im Spiel?

Die Wahl des Untersuchungsmaterials - Ausdrücke für 
Sinneswahrnehmung läßt eine solche Schlußfolgerung nicht 
zu. In einem Stück wie Winter ende Somer - mit seinen 
Diskussionen über die Schönheiten der Natur ist eine 
höhere Frequenz solcher Wörter nicht veiwunderlich} 
dies ist nicht stilistisch, sondern thematisch bedingt: 
Mandos bemerkt selbst, daB die Naturbeschreibungen - 
zahlreich und lebendig in W, ganz fehlen in E, G und L.

Viel interessanter und schwerwiegender sind andere 
Beobachtungen von Mandos* Er hat festgestellt, .daB z.B. 
das Reimpaar lijf : wijf 23mal in G, 13mal in L und
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I2x in E begegne, während in W kein einziges Mal. Um
gekehrt treten die Reime Jolijt : tijt ; wijt 14x in 
W »"fl sonst nur einmal in Q. Mandos nannte noch 5 
solche Paare und 5 Reihen. Darin kann man sicher Stil
unterschiede sehen, denn die Wiederholung von bestimm
ten Wörtern in Reimposition ist kein Resultat einer 
bloßen Vorliebe, sondern ein Merkmal des Autorenwort- 
schatzes.

Diese Erscheinung ist auch för die Reimtechnik der 
Jongleure charakteristisch, die mit ihrer Arbeits
weise zusammenhängt: sie memorierten nur den Handlungs
ablauf langer Erzählungen, nicht ihren Wortlaut - den 
improvi sierten sie immer aufs neue, wobei ihnen ein 
beschränkter Vorrat parater Reimpaare (stock-in-trade) 
zur Verfügung stand10.

DaB die Improvisation als solche auch in den Nieder
landen bekannt war und daB man bei den Jongleuren diese 
Fertigkeit zu schätzen wuBte, erfahren wir z.B. aus den 
Rechnungen der Stadt Geraardsbergen, wo 1427 einem 
Dichter-Schauspieler Pieter den Brant eine Summe bezahlt 
worden ist nicht nur als Kostenersatz, sondern auch als 
eine Gratifikation (in huesachede), weil er geschickt 
im Spielen'(abel van speien) und im Dichten aus dem Ste
greif war11.

Eine lexikostatistische Untersuchung der Abele Speien 
wttrde sicherlich noch deutlichere Beweise för die Eigen
art der jeweiligen Autorensprache bringen. Die Sprach-

10 N. Jacobs, Medium Aavum 1984:311 , Bez. über: W.A. 
Quinn ft A.S. Hall - Jongleur: a Modified Theory of 
Oral Improvisation and its Effects on the Performance 
and Transmission of Middle English Romanee (Washington 
1982).

^1 "Item betaelt (...) pieteren den brant die men heet 
de dreeyere (...) mids dat hi abel es van speien ende 
rimen te oordeneerne ende te dichtene up aestegha corte 
stonden deen up dandere hem in huesachede ende tsinen 
costen waert giegbeven 3 s.p." (Batselier 1976:21 f.,
F. 22; die Stella wurde uns von Herrn W. Hummelen an
gewiesen) . http://rcin.org.pl
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Statistik und im besonderen die vergleichende Lexiko-1 ?Statistik hat seit ihrem Anfang mehrere Methoden
1 3 *zur Erforschung des Wortschatzes ausgearbeitet die 

Lösung vieler Datierungsfragen und Textverwandtschafts- 
probleme möglich machten.

Die Ergebnisse Mandos* lassen auch die Notwendig
keit der Ausarbeitung eines ausführlichen Reimwörter
buchs für dieses Korpus (und für andere Textgruppen) 
erkennen - dies erscheint jetzt mit dem Fortschritt 
der Mikroelektronik erst realisierbar, ein solches 
Wörterbuch wird auch erst jetzt (in digitaler Kodie
rung) überschaubar.

* 1 2 * .Hier ist die Stylometrie des Wincenty Lutosła
wski zu nennen, entworfen in Principes de stylometrie 
(1890) und angewandt in: The Origin and Growth of Pla- 
to*s Logic with an Account of Plato*s Style and of the 
Chronology of his Writing (1897, 2. Aufl. 1 905)-

Vgl. Guiraud 1954 und Muller 1968 (dt. 1972).
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5.4. SYNTAKTISCHE EBENE
1 . Syntaktische Deviations- 
Figuren. - 2. SyntaktischeRepetitionsfiguren. - 3. Die
Syntax der Abele Speien im allge
meinen (ein Test zu den Zahlen 
von Stellings). - 4. Zusammenfas
sung.

5.4.1. S y n t a k t i s c h e  D e v i a t i o n s 
f i g u r e n

3 36. Die Parenthese. -
3 37. Die Anastrophe. -3 38. Das Hyperbaton. -
3 39» Ellipsis-Figuren (Elli
pse, Syllepse, Zeugma). - 
3 40. Constructio kata synesin.

Diese Gruppe umfaßt ungewöhnliche Erscheinungen (Devia
tionen) der Satzgliedfolge (3 36-38) und des inneren 
syntaktischen Baus (3 39-40).

Die Parenthese ist eine Satzeinschaltung die einen 
anderen Satz sprengt, die Anastrophe besteht in der ab
weichenden relativen Stellung eines Satzglieds im Ver
hältnis zu einem anderen; ist die Stellung des Satz
glieds im Verhältnis zu dem Satzrahmen abweichend, dann 
ergibt sich das Hyperbaton.

Die Ellipsis-Figuren entstehen bei Weglassung von 
Gliedern, deren Wiederholung kommunikativ nicht erforder
lich ist. Die constructio kata synesin ist eine poly
morphe Erscheinung, wo syntaktische Inkongruenzen im 
Spiel sind.
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8 36» Dia Parenthese

Die Einschaltung ist keine Seltenheit in dem Korpus, 
man findet auch zwei Parenthesen in einem Satz:

W 305-7 Dat de minne noyaelder esTe winter - sijt seker des - 
Dan te somer - des sijt wijs -

Die meisten werden um des Reimes willen gesetzt, 
sonst aus inhaltlichen Grflnden, um die gerade benötig
te Information einzuschalten, oder als Mittel der Auf
merksamkeitssteigerung:

E 450, 2-5 0 Esmoreit (...)
Doen u mijn lieve vader vant 
- Dies es leden bi ghetale 
Xviig. jaer, dat weet ik wale - 
Hebdi gheweest mijn minnekijn.

Uber die Reimpaare vom Typ:
E 655-6 Esmoreit, ic ben u moeder

Ende &ii mijn kint, dies sijt vroeder
- berichten Roemans und Van Assche in ihrer Edition 
des Esm. (S. 190), daß der unnötige und aus dem Reim- 
zwang verwendete Komparativ vroeder anstelle des gewöhn
lichen vroet wiederholt in mittelniederlflndischen Texten 
begegne: Moriaen, Walewein, Floris ende Blancefloer, 
auch in Gloriant 1127-8.

8 37. Die Anastrophe

Eier haben wir sowohl mehr oder minder ungewöhnliche 
Voranstellungen wie z.B. E 1 50 Vermalendijt moestu aijn...
- als auch Nachstellungen, deren folgende Typen überall 
zu finden sind:
- Postposition des Possessivpronomens: L 901 vrouwe mijn
- Postposition des Adjektivs: L 865, 885 u. amm. vrouwe 
vrij das gilt nicht nur für Epitheta bei einem belebten 
Substantiv, sondern auch für gewöhnliche Attribute:
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L 877 met haesten groet 
L 859 waerheit claer

3 38. Das Hyperbaton

Diese Figur wirft einen fixen Konstituenten aus dem 
normalen Hahmen des Satzes (Distanzstellung) verschiebt 
ein Glied aus einem mehrfachen Satzglied (z.B. zwei 
Subjekte oder Adverbialbestimmungen) oder fügt ein Glied 
hinzu: retardierte Adjektion (Dubois u.a.; t39):
D i s t a n z s t e l l u n g e n  (Sub.-Präd.)

E 152-3 Want ic niet sent dach noch nacht
Bliscap int herte en conde gewinnen

E 606 Ic nemmermeer vroude gewinnen en mach.
G 796-7 Ende daer ouam van hogher aertEen edel valcke van hofier weerde.

R e t a r d i e r t e  A d j e k t i o n
W 166 Bi gode, Clappeert, ghi hebt waer 

Ghesproken ende_daer toe wel
(eine zusätzliche Adverbialbestimmung)

a 39. Ellipsis-Figuren (Ellipse. Syllense. Zeugma)

Von den Subtraktionsfiguren, die in der Einsparung nor
malerweise nötiger Satzbestandteile bestehen (Lausberg 
3 317:102) haben wir Beispiele der grammatischen Ellip
se (von einer möglichen Unmenge nur ein Beleg) und der 
Syllepse oder des Zeugmas; dieses wird von Dubois folgen
dermaßen definiert; das Nichtjwiederholen eines solchen 
Ausdrucks, der in gleicher oder ähnlicher Form in einem 
unmittelbar benachbartem Satz ausgedrückt ist, ohne den 
der elliptische Satz nicht verstandlieh ~w8re. Diese De
finition umfaßt sowohl die rein grammatische Einsparung, 
die Von Wilpert Syllepse nennt, als auch die FBlle, wo 
das eingesparte Element in semantisch ungleicher Relation 
zu den von ihm abhängigen Gliedern steht (meistens wört
liche und übertragene Verwendung) - was bei Von Wilpert 
(362 f.) Zeugma heißt. Lausberg differenziert die Er-http://rcin.org.pl
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scheinung viel genauem als Gesamtbegriff fungiert bei 
ihm Zeugma, »syllepsis* steht nur auf Griechisch als 
Synonym sowohl bei syntaktisch als auch bei semantisch 
kompliziertem (d.h. Inkongruenz enthaltendem) Zeugma 
(S 324 und 325).

D 156 Gherne, brueder Everaet.
Ellipse: (Ic doet) gherne...

E 19 Dies Robbrecht hadde groteh toren
Ende int herte groten nijt.
Syllepse von »hadde* im zweiten Satz.

E 761-3 ... waer hebdi gheweest?
DE JOETCHELUJC
Met enen coninc, die es ghecroent
Te Damast, her vader mijn.
Syllepse von *hebdi*, zu ergänzen wfire
»Ic hebbe ghewoent*.

G 1103-5 Al slapende wardic daer ghevaen
Ende in enen kerker ghedaen,
Daer mi met rechte uut mocht verlanghen
1104 - Syllepse von »wardic*
1105 - Ellipse (oder Syllepse?) von ic:

Daer (ic) mi...

J. Reynaert (27.01.1986) vermutet bei mi einen Dativ, 
wie in “mir träumt" oder "mir scheint". Solche Konstruk
tionen, wo kein ich-Subjekt eiforderlich ist, scheinen 
aber ziemlich starr zu sein, sie sind beinahe lexikali- 
siert und lassen sich schwierig ausbreiten oder trans
formieren (beides liegt hier vor); das Uni. Handwb. ver
zeichnet die Dativkonstruktionen bei droemen und denken, 
nicht aber bei mögen.

L 589 Dat ic hier noit wijf ghesach (...Parenthe se)
591 Koch noit en quam in mijn ghemoet.

Syllepse von »wijf*. Vielleicht ein Zeugma, 
weil nicht dasselbe »wijf* gemeint sein wird.

W 21-3 Ic ben die somer ende doe singhen
Die voghelkine inden locht, die bloemen springhen 
Ende die loseren in den woude.
Syllepse von »doe* in 22 und eine Kumulation
von zwei Sy Uepsen »doe* »springhen» in 23.http://rcin.org.pl
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3 40. Die »constructio ksts gvnesia*

Diese Figur besteht in Numerus- und (oder) Kasusinkon
gruenz io syntaktischen Bau (Von Wilpert 146):

N u m e r u s i n k o n g r u e n z

E 749, 751 0 Mamet ende Mahoen. (...)Die moet u gheven goeden dach
Duinhoven schlBgt hier eine Emendation 
zu moeten vor (1E 23, 1979:89)

L 678-9 Si si.jnder al gader bi verhoeght
Die den hove toebehoert.

L 332-3 Nochtan deert nd. (...) Die woorde, die
hi sprac.

G e n u s i n k p n g r u e n z  (die Fundorte aus 
Stellings 1955:213)

0 122, 153, 177, 399j L 113 ...wijf, die,..
E 543} L 6tl ...wive (Dat.), die...

Grammatisch richtig ist dagegen z.B. E 372-3 ...wijf Dat... 
Das natürliche Geschlecht dieses Substantivs ist die 
begreifliche Ursache der hohen Frequenz dieser Konstruk
tion, vgl.

G 46 Hadce hi een wi.if. si mochte draghen...

Als ein Anakoluth ist wahrscheinlich zu werten:
L 76-7 Ghi sijt mi te mechtich (...), edel ridder, te sine u wijf.
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5*4.2. S y n t a k t i s c h e  R e p e t i t i o n  s- 
f i g u r e n

8 41. Das Polysynde
ton. - 3 42. Das Asyn
deton. - 3 43. Der 
Pa re Ile li smus .

8 41. Das Polysyndeton

Mehrfach syndetisch verbundene Satzgliedfolgen ergeben 
das Polysyndeton. In unserem Korpus überoiegt dabei die 
Konjunktion 'ende*.

L 583-7 (ic...hebbe...ghewandelt)Ende mijns heren bosch huedere gbeweest, 
Ende ^lehoet sijn foreest,Ende dese fonteine in dese boschalie,
Ende dicke ghegaen op dese rivalie 
Ende meneghen dach ende menech ure...

Auch: L 328-30,.461-3 * 497-9 - jeweils 3x ende
Auch: G 539, 1019-22
E 856 Al soudic deer omme liden scanae,

Ende hongher ende dorst ende jeghen spoet
G 337 Lamet ende Apolijn,

Ende Lahoen ende Jupetijn...
Auch 976 u. an mehreren Stellen mehr)
D 63 Dien hebben no cleder, no pent, no gelt.

8 42. Des Asyndeton

Es besteht in der asyndetischen Fügung koordinierter 
Glieder und gibt als Figur dem Redefluß eine ’hämmernde* 
Wirkung (Lausberg 3 328:107):

T 177 teaer swesters, baghinen, lollaerde,
Si sijn...
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Zugleich eine Dilrese zu *si* und ein 
Hyperbaton der Subjekte u. des Prädikats.

G 1106 ... adderen, padden ende slanghen...
W 122 ... jolijt, vroude ende spei
W t82-3 ... coude,Regen, haghel ende couden snee.
D 218 Si schuert, si scommelt, si spent, si nait.

Zugleich ein Parallelismus u. eine Anapher.
£ 346 Hl en es niet. Hi es mesraect.

Hi es te dünne.
Zugleich Anapher und Parallelismus

3 43. Der Parallelismus

Der Parallelismua besteht in der syntaktischen Isomorphie 
zwischen mehreren Teilen eines syntaktischen Ganzen, er 
hieB auch frflher Isokolon (Lausberg 3 336:110).

E 188 Wiene droech ende wiene wan - 
G 349 Rijc van haven, groet van ghealachte
L 793, 800, 806, 812:

Ghi seit segghen den ridder vri (...)
Dit seldi segghen den ridder goet (...)
Dit seldi seggen den edelen genoet (...)
Dit seldi segghen den coenen wigant

D 246 Wat ic verdroech, wat ic sweech
W 564 Si makent heet, si makent cout
B 10—14 Ic can... (fünfmal wiederholt)
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5*4.3. D i e  S y n t a x  der AS im allgemeinen

S 44. Der Pearson-Test fflr die 
Belastung der syntaktischen 
Kategorien (Zahlen von Stellin
gs). -  S 45 Signifikante 
Ergebnisse des Tests im Ganzen.* 
3 46. Die Resultate ftSr Winter 
ende Somer. - 3 47» Esmoreit - Gloriant. - 3 48. Lanseloet.

Im folgenden werden die quantitativen Daten aber syntak
tische Strukturen in den 4 Abele Speien, von der schon 
zitierten Dissertation Stellingas 0955) geliefert, sta
tistisch untersucht.

Stellings hat Frequenzen für folgende syntaktische 
Kategorien bestimmt (neben der Kategorie stehen die von 
ihm berechneten absoluten Frequenzen entsprechend in E,
G, L und W; dieselben Daten erscheinen im darauffolgen
den Test als wahre Werte - w):

I 1. Deklarative Hauptsatze mit der Voranstellung 
des Subjekts: 177 - 227 - 182 - 134 

I 2. Dekl. ES mit der Nachstellung des S: 150 - 134
- 12 3- 9 2

II. Imperativsätze: 6 7 - 6 9 - 2 9 - 1 9
IH. Fragesatze: 41 - 34 - 25 - 7
IV. Heischesatze: 6 - 9 - 7 - 0
V. . Satze ohne verbum finitum

1 • mit Vokativ: 91 - 116 - 79 - 46
2. Ausrufesätze: 41 - 3 2 - 1 5 - 5
3. Ausrufesätze mit Vokativ: 67 r 67 - 41 - 6
4. Appositionen: 20 — 5 1 — 12 — 14
5» Einschaltungen: 11 - 10 - 6 - 13
6. Sonstiges: 5 - 1 5 - 9 - 9

VI. Konjunktionale Nebensatze: 159 - 163 - 190 - 118
VII. Relativsatze: 9 0 - 8 3 - 7 1  - 49
VIII. Sonstige Arten der Nebensatze: 36- 3 1 - 35 - 27

http://rcin.org.pl



228 5. Der Stil

Der Vergleich wird anhand des schon oben verwendeten 
Pearson—Testes durchgeführt.
Di« unter der Tafel angegebenen jeweiligen 52-Schwellen 
können zur Unterscheidung zwischen signifikanten und 
nicht signifikanten Abweichungen dienen. Daraus folgt, 
daß nur ̂ -Summanden größer als 3,8 für signifikant an
zusehen sitidj wenn man die Verteilung einer einzigen 
Kategorie beurteilen will, sehe man die entsprechende 
Zeilensubsumme (X2 in der letzten Rubrik): signifikante 
Abweichungen haben nur Kategorien, deren ^-Koeffizien
ten die Signifikanzschwelle 7,8 überschreiten (für 4 
Rubriken einer Zeile gelten 3 Freiheitsgrade). Will man 
zuletzt die Belastung der Kategorien in den einzelnen 
Stücken einschStzen und vergleichen, so beobachte man 
die Rübriksubsummen: signifikante Abweichungen gibt es 
bei den Koeffizienten gleich und höher als 22,4 (13 Frei
heitsgrade bei 14 Kategorien).

Von den t4 aufgenommenen Kategorien weisen nur 7 
signifikant hohe Koeffizienten auf: nur diese Katego
rien können zum Vergleich der Stücke herangezogen werden, 
denn sonstige Unterschiede sind nicht signifikant 
(können sich aus dem Zufall ergeben1^). Es sind:

V.3 - Ausrufesätze mit Vokativ 
V.4 - Appositionen 
VI - Konjunktionale Nebensätze 
V.2 - Ausrufesätze
II - Imperativsätze
I I I  - Fragesätze 
V.5 - Einschaltungen

14 .Wie irreführend der subjektive, nur auf dem Ver
gleich der Prozentzahlen gestützte Eindruck des Untersuchera 

sein kann, beweist die Behauptung Stellingae (1955:110), 
die Unterschiede in der Frequenz der Vokative (Kategorie
V.t) seien g r o Bj diese Kategorie hat aber - bis auf
VII den k l e i n s t e n  X^-Summanden; die Unter
schiede zwischen den Stücken sind in dieser Hinsicht 
statistisch vollkommen irrelevant.
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Kat. Bsmoreit Gloriant Lanseloet Vinter à. S. Summen
w
th

«th d *
wth

V
th' . ^

wth

1.1 177
208

4,0
-29

227
223

0,1
+4

182
176

0,2
+6

134
115

3,0
+19

720
720

7,3
0

.1*2 150
H ?

0,4
+7

134
154

2,7
-20

123
122

0,0
+1

92
80

1,8
+12

499
499

4,9
0

II 67 3,9 69 2,6 29 5,7 19 3.8 184 16,0
5? +14 37 +12 45 -16 29 -10 184 0

III 41 3,5 34 0,0 25 0,1 7 6,0 107 9,6
31 +1C 3? +1 26 -1 17 -10 107 0

I¥ 6 0,0 9 0,7 7 0,5 0 3.5 22 4,7
6 0 7 +2 5 +2 4 -4 22 0

¥.1 91
95

0,2
-4

116
103

1,7
+13

79
81

0,1
-2

46
53

1,0

-7
332
332

3,0
0

¥.2 41
?7

7,7
+14

32
29

0,4
+3

15
23

2,6
-8 5

15
6,5-10 9394

17,2
-1

¥.3 6752 4,5
+15

6756
2,2

+11 41
44

0,3
-3

6
29

18,2
-23

181
181

25,2
0

¥.4 2026 2,1-8 5130
14,7+21

12
24

5,6
-12 1416

0.2
-2

9798
22,6

-1

¥.5 11
11

0,0
0

10
12

0,5-2
6
10

1,4
-4

136
6,8

+7
40
39

8.7+1

¥.6 511 -« *
1512 0,9

+3
9
9

0,0
0

96 1,4
+3

38
38

5,5
0

¥1 159180
2,4-21 163195

5,2
-32 190154 8,3+36

118
101

2,9
+17

630
! 630

18,6
0

¥11 90
64 0,5+6 83

91
0,6

-6 7172
0,0-1 49

47
0,1

+2 I 293 (294 1,2-1

¥ 1 36
37

0,0
-1 3140

2,0
-9

3532 0,4
+3

2721 1,9+6 129130
4,3-1

Z 961
964

32,4
-3

10411042 34,3-1
824
823

25,4+1 539
539

57,3
0

•i 3365 149, 
] 3368-3

21 * 149,2 * = (14-1)(4-1) = 39 u= - V2¥-l = 6,5
P(8,5) = 0,000 000 000... ' 2
Bei 39 Freiheitsgraden gilt die 5?£-Schwelle des -  \u +  ̂ ■ 1
=54,3
Bei 13 Freiheitsgraden (einzelne Rubriken) - 22,4
Bei 3 Freiheitsgraden (einzelne Zeilen - Kategorien) - 7,8Bei 1 Freiheitsgrad (einzelne Summanden) - 3,o
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Die Kategorien wurden je nach dem abnehmenden Signa.fi-
kanzgrad genannt.

V/enn man sich die Koeffizienten der einzelnen Stücke 
(Rubriksubsummen) ansieht, bekommt man folgendes Bild:

LariBeloet überschreitet mit X2 = 25,4 nur leicht die 
Signifikanzschwelle: die Belastung der einzelnen syntak
tischen Kategorien ist hier am gleichmlBigsten (vergli
chen mit dem Rest des Korpus)} man kann sagen, der Sprach
gebrauch weicht hier syntaktisch gesehen am wenigsten 
von der Zufallsverteilung ab, es ist also gewissermaßen 
für »typisch* anzusehen* Dem Koeffizienten 25,4 ent
spricht die Wahrscheinlichkeit P = 0,0 2, was doch nicht 
viel ist; grundsätzlich ist der Koeffizient als signifi
kant und die Verteilung als nicht zufällig zu betrachten.

Bei einem und demselben Werk müssen wir aber die Null
hypothese spezifisch behandeln; wie oben angedeutet, 
läßt der Signifikanztest prinzipiell keine positiven 
Schlußfolgerungen zu; er besagt nur, ob die Kulihypo
these abzulehnen ist (mit dem Risiko = P, daß man die 
richtige Hypothese ablehnt), oder ob für deren Ablehnung 
kein Grund in dem untersuchten Material gefunden worden 
ist* Was würde es aber im stilistischen Sinne bedeuten, 
wenn die Nullhypothese für gültig zu erklüren wäre (da
für gibt es besondere Methoden)? - Man könnte dann doch 
behaupten, daß das Material, wofür die Nullhypothese 
gilt, t y p i s c h e  oder durchschnittliche Vertei
lungen aufweist, weil die Zufallsverteilung bei einem 
Text nicht buchstflblich verstanden werden kann: Texte 
entstehen ja nicht von selbst, ein bestimmter Sprach
gebrauch liegt immer zugrunde.
Für Esmoreit mit einem Koeffizienten gleich 32,4, dem 
P = 0,001 entspricht - müssen wir schon charakteristi
sche systematische Abweichung vom Modell annehmen, die 
unter keinen Umstünden dem Zufall oder gar dem "durch
schnittlichen" Sprachgebrauch zuzuschreiben würe.

In noch stärkerem MaBe gilt das für Gloriant:
^  = 34,3, P 0,00t* Hier haben wir aber einen be
unruhigenden Faktor: den Summanden für die Kategorie 
Apposition = 14,7, dem sonst ganz kleine Summanden
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gegenflbergestellt werden können: sonstige Kategorien 
sind in dem Stück gleichmaBig verteilt und haben 
häufig nullnahe Koeffizienten.

W inter & S . i s t  eine wahre s ta t is t is c h e  Ausgeburt: 
es  hat v ie le  hohe D e fiz ite  und Ueberschüsse ( s . u . )  und 

se in  Sprachgebrauch s o l l  a l s  ganz u nverg le ichbar mit 

dem Rest des Korpus bezeichnet werden.

8 45. Signifikante Ergebnisse im einzelnen

Das globale Resultat ist ffir höchstsignifikant anzu
sehen: bei 39 Freiheitsgraden wöre die beiderseitige 
5%-Schwelle schon mit einem Koeffizienten X = 54,3 
(und die von 1% mit 63,4) erreicht. Dies bestätigt 
noch einmal die bedeutende Differenzierung innerhalb 
des Korpus, die so gut wie unmöglich zufällig sein 
kann; bei einem ausgebauten Korpus ist das nicht so 
verwunderlich, bloB wird man wieder die Entscheidung 
treffen müssen, was für einem Faktor diese Differen
zierung zuzuschreiben sein wird (inhaltliche, text
sortenspezifische Gründe, verschiedene Verfasser,

- Aenderungen wöhrend der Textüberlieferung).
Außer den Summen liefert der Test an jeder Stelle 

der d- und -Rubriken interpretierbare Daten über 
die Realisierung einzelner Kategorien in den Stücken. 
Die bedeutendsten Stellen verdienen besondere Auf
merksamkeit:

Die Unterschiede d zwischen den empirischen und 
den theoretischen Werten schwanken zwischen +36 (L, 
Konjunktionale Nebensätze) und -32 (G, dieselbe Kate
gorie), wegen der großen Diskrepanzen im Umfang der 
Vergleichsgrundlagen können die absoluten Abweichungen 
d nicht zur Charakterisierung herangezogen werden.
Von Aehnlichkeiten in der-Realisierung der syntakti
schen Kategorien können wir aber schon bei der Koinzi
denz der Defizite und Ueberschüsse sprechen: wenn zwei 
Stücke an denselben Stellen positive (+x, +y) oder ne
gative (-x, -y) Abweichungen aufweisen, dann stehen sie
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sicher näher aneinander als wenn die Abweichungen 
im Zeichen (+-) nicht übereinstimmen:

• (+) = (+) Aehnlichkeit
• (-) = c+) Aehnlichkeit
• (-) - (-) Divergenz

Venn wir diese Multiplizierung für alle Rubriken 
paarweise durchführen, werden wir für jedes Stücken
paar eine Rubrik mit Produkten - Plus- oder Minus
zeichen - erhalten (Kullfülla werden nicht berück
sichtigt)* Venn wir jetzt diese Produkte addieren, 
werden sich entweder die einen oder die anderen als 
zahlreicher behaupten und so wird das Resultat zu 
einer Art Korrelation zwischen den Stücken, deren 
Starke durch die Anzahl der Plus- oder Minuszeichen 
ausgedrückt sein wird. Dieser Test ergibt folgende 
Abstünde zwischen den Stücken:

S Ot) C5-) C4-)
G ( 6 - )  0 0 - )

L (7+)
V

Zwischen E und G gibt es also um eine gleichgerich
tete Abweichung mehr als andersgerichtete, wahrend 
die Zahl seiner Nichtübereinstimmungen mit entspre
chend L und W um 5 , resp* 4 größer ist.

G und L gehen auseinander an 6 Stellen mehr als 
sie es miteinander tlbereinstimmen; der Abstand von 
G zu V ist noch größer: sie haben nur zwei gleich
gerichtete Abweichungen und 12 andersgerichtet^ also 
tO Divergenzpunkte netto.

L und V haben dagegen um 7 gl e i c hgerichtete 
Abweichungen mehr als andersgerichtete.

Der Test der Defizite und Ueberschüsse ergibt 
eine viel stärkere syntaktische Zusammengehörigkeit 
von V und L gegenüber E und G: dieses Resultat ist 
aber als sehr grob orientierend aufzufassen. Genauere 
Einsicht in die Realisierung der syntaktischen Kate
gorien bieten die Summanden des X^-Koeffizienten: 

Bemerkenswert hoch sind zwei Zahlen: der Summand
18,2 bei ¥ (Ausrufesätze mit Vokativ: ein ungewöhnlichhttp://rcin.org.pl
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großes Defizit) und der schon oben erwähnte UeberschuB 
der Oppositionen bei G, der Summand = 14»7• Die ihnen 
entsprechenden f/ahrscheinlichkeiten sind bei einem 
Freiheitsgrad so unglaublich klein - -weit unter 0,001 , 
daß eine Kontrolle der Ausgangsdaten bei Stellings er
forderlich scheint.

2E s m o r e i t  weist fünf hohe X -Summanden auf:
7,7 - UeberschuB bei Ausrufesätzen
4.5 - UeberschuB bei Ausrufesätzen mit Vokativ
4,0 - Defizit bei Deklarativsätzen 1.1 (voran-

gestelltes Sub.)
3,9 - UeberschuB bei Imperativsätzen
3.5 - UeberschuB in der Kategorie Fragesatz

G l o r i a n t  hat nur zwei bemerkenwert hohe
Summanden:

14,7 - UeberschuB an Appositionen
5,2 - Defizit an konjunktionalen Nebensätzen

L a n s e l o t

8,3 - UeberschuB an syndetischen Nebensätzen 
5,8 - Defizit an Appositionen
5,7 - Defizit an Imperativsätzen

V/ i n t e r e. S. (bis auf einen Fall Überall 
Defizite)

18,2 - Ausrufesätze mit Vokativ
6,8 - Einschaltungen (UeberschuB)
6.5 - Ausrufesätze
6,0 - Fragesätze

• 3,8 - Imperativsätze
3.5 - Heischesätze

Die obige Uebersicht war nicht als ein erschöpfendes 
Kommentar gemeint: es wurde damit eigentlich nur Stoff 
zur eingehenden stilistischen Interpretation gegeben, 
die von der Frage ausgehen muB, v/elche Kategorie als 
künstlerisch günstig und vrelche als vertueidenswert 
und negativ zu beurteilen ist.

Wir können hier nur eine Antwort auf die Frage geben, 
welche Schlußfolgerungen, die Stellinga seinem Material 
(ein See von Prozentzahleni) entnommen hatte, Befestigung 
finden in den Ergebnissen des Pearson-Testes.http://rcin.org.pl
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8 46» Winter ende Somer

Die von Stellings mehrmals behauptete Sonderstellung 
des W die in der Abwesenheit "beinahe aller Katego
rien* bestehen soll, kann für b e s t ä t i g t  an
gesehen werden, mit Ausschluß seiner Argumente, die 
drei Kategorien betreffen: I - der Deklarativsatz,
IV - der Heischesatz und VII - der Relativsatz (vgl* 
die Zahlen mit dem Minuszeichen in der d-Rubrik des W).

Andere Punkte, wo die Sonderstellung des 1 deutlich 
zutage tritt, sind: Y.3 - Ausiufesfitze mit Vokativ (das 
oben für suspekt hoch erklärte Defizit), V.5 - Ein
schaltungen (Ueberschuß) und III - Fragesätze (Defizit)»

8 47. Esmoreit - Gloriant

Die von Stellings postulierten Uebereinstimmungen 
zwischen £ und G in der Belastung der Kategorien: V 
und I kftnnen wir nicht global bestätigen: Bei voran
gestelltem Subjekt 1.1 hat £ ein bedeutendes Defizit, 
wo G minimal positiv von dem theoretischen Modell ab
weicht: wegen des Defizits bei £ darf man hier keine 
Uebereinstimmung sehen. Bei nachgestelltem Subjekt 
(1.2) haben wir einen sehr kleinen UeberschuB bei £ 
und ein kleines Defizit bei G - beide Indexe sind nicht 
signifikant groß, aber die Abweichungen d sind anders
gerichtet und man kann auch schwierig von ihnliehern 
Verhalten sprechen} diese Kategorie eignet sich nicht 
zur Differenzierung der St&cke (s.o.).

Die Kategorie V, die Stellings zum Zweck des Ver
gleichs nicht differenziert, enthilt nur drei Subkate
gorien, wo die Abweichungen der beiden St&cke vom theo
retischen Modell signifikant sind:

- bei V.2 - Ausrufesitze - zeigt E einen beträchtli
chen UeberschuB, G weicht aber nur geringfügig vom 
Modell ab. Zwar sind beider Abweichungen positiv, 

aber ihr statistischer Wert ist entschieden unvergleich
bar: dem X^- Koeffizienten des £ gleich 7,7 entspricht
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bei 1 Freiheitsgrad eine Wahrscheinlichkeit um 0,005, 
die also mit komplementärer Wahrscheinlichkeit (man 
kann ruhig sagen: Sicherheit) 0,995 n i c h t  durch 
den Zufall erklSrt werden kann, wahrend für = 0,4 
bei G eine P = 0,5 gilt, was hoch über der Sigoifikanz- 
schwelle liegt. Also: keine Aehnlichkeit in der Vertei
lung der Kategorie Ausrufesatz zwischen Esmoreit und 

1 SGlonant y .
- Bei V.3, Ausrufesätze mit Vokativ, können wir die 
von Stellings behauptete Uebereinstimmung zwischen 
E und G vorsichtig bestätigen: E hat einen deutli

chen UeberschuB und G einen nicht unbeträchtlichen 
(doch unter der Signifikanzschwelle).

- Bei V.4, Apposition, sind die Abweichungen anders
gerichtet: einem mittelmlBigen Defizit bei E stellt 
sich ein ungewöhnlich hoher UeberschuB bei G entge

gen, dem eine Wahrscheinlichkeit weit unter 0,001 ent
spricht. ln keinem Fall kann daraus eine Aehnlichkeita- 
behauptung geschlossen werden.

- Sonstige Subkategorien der Sitze ohne verbum fini- 
tum (V) weisen keine signifikanten Abweichungen von 
dem theoretischen Modell auf und die Abwesenheit

von Unterschieden zwischen den beiden Stücken kann hier 
als kein Beweis ihrer Aehnlichkeit an diesen Punkten 
dienen.

.  ̂ Diese Schlußfolgerung zwingt uns zur Korrektur
des Plus-Minus-Testes (s.o. 8 45): wir müssen einen Punkt 
der Uebereinstimmung in dem E-G-Fach abziehen und erhal
ten ein vollständiges Gleichgewicht von Unterschieden und 
Aehnlichkeiten zwischen E und G. - Zu dem Index 7,7 sei 
gesagt, daß jeder der Summanden unabhlngig von der Anzahl 
übri^r Reihen und Rubriken ist, nur die Gesamtzahlen 
bestimmen ihn; jeder würde erhalten sein wenn wir den 
Test nur für eine Kategorie und ein Stück durchgeführt 
hltten.

http://rcin.org.pl
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Die fo lgende Schlußfolgerung S te llin g a s  b e t r i f f t  

d ie  "deu tlich e  gem einschaftliche Sonderstellung" von 

E und G h in s ic h t lic h  der Belastung d e r K ategorien  I I  

-  Im perativsätze -  und I I I  -  F rages itze .

-  I I :  Beide Stücke weisen bedeutende Ueberschttsse 

au f und können w irk lic h  den übrigen  gegenüberge
s t e l l t  werden, mit ihren  s ign ifik an ten  D e fiz ite n ;

- III: Die Verteilung der Fragesitze bietet keinen 
Grund zur Ähnlichen Schlußfolgerung: G und L haben 
fast identische, nullnahe -Summanden; der Ueber- 
schuB bei E ist zwar nicht gering, doch zu klein

um für signifikant gelten zu können. Man kann hier nur 
von der Sonderstellung des W sprechen (s.o. 8 46), nicht 
einmal von der "Mittelstellung des L zwischen W einer
seits und G mit E andere&eits", wovon Stellings spiter 
(bei L) spricht.

7/eiter sollten nach Stellings E und G hinsichtlich 
der Kategorien VI und VII, kon.junktionale und Relativ
sätze, "von allen Stücken noch die größte üebereinstim- 
mung" aufweisen:

- VI; Die Schlußfolgerung Stellingas kann insofern 
bestätigt werden, als beider Abweichungen gleich
gerichtet sind; G hat ein signifikantes Defizit,
P = 0,02, E ein nichtsignifikantes, P = 0,15.

Insgesamt kann von ähnlichem Verhalten beider Texte 
in dieser Hinsicht gesprochen werden. Man kann nur 
überlegen, ob diese Zusammengehörigkeit wirklich die 
größte ist: wir haben es mit einem negativen Merkmal 
zu tun: L und W haben bei dieser Kategorie hohe Ueber- 
schüsse.

- VII: Diese Behauptung ist nicht stichhaltig: E 
und G haben bei relativen Nebensätzen andersge
richtete Abweichungen und L mit W stehen schon

näher aneinander; aber diese Kategorie hat von allen 
die gleichmäßigste Verteilung, dem sie messenden 
Index 1 ,2 entspricht P um 0,3; man darf hieraus keine 
Urteile über Aehnlichkeit oder Divergenz schließen.

Aus neun von Stellings postulierten Uebereinstimmun- 
gen zwischen Esm. und Glor. wurden durch den Pearson-
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-Test nur drei bestätigt:
V.3 - Ausrufesätze mit Vokativ
II - Imperativsätze
VI - Konjunktionale Nebensätze

Für alle Funkte gilt aber derselbe nicht unwichtige 
Vorbehalt: eine der verglichenen Indexzahlen ist je
weils nicht signifikant hoch.

8 48. Lanseloet

Nach Stellinga (1955:288) gehört L häufig mit W zusaE&n. 
Das war auch der globale Eindruck nach dem kleinen Plus- 
-fcinus-Test. Wie sieht das im einzelnen aus?

Stellinga behauptet, daß die Uebereinstimmungen fol
gende Kategorien betreffen: VI, VII, I, ü .  Zugleich 
gebe es aber Berührungspunkte mit G und E: IV und V.
Bei III nehme es eine Mittelstellung zwischen W einer
seits und G mit E andererseits ein.

-VI: Die Meinung Stellingas wird insofern bestätigt, 
daß hohe Ueberschüsse bei L und W vorliegen; ent

sprechende Wahrscheinlichkeiten F = 0,005 und F = 0,1 
sind aber sehr entfernt und der Index bei W ist nicht 
signifikant.

- VII: Beide Stücke haben minimale Abweichungen; wie 
oben erklärt (VII bei E und G) ist hier kein Ver

gleich möglich - die Verteilung könnte nur mit einem 
Fehltrittsrisiko von 30 % für signifikant different er
klärt werden.

- I: Beide Stücke haben gleichgerichtete positive Ab
weichungen, die aber zu klein sind um für signifi

kant angesehen zu werden. Diese Kategorie ist oben aus 
dem Vergleich ebenfalls ausgeschlossen. Stellinga führt 
den Vergleich auf Grund der beiden vereinigten Subkate
gorien 1 und 2 durch, die wir gesondert untersucht haben. 
Diese Zeile würde in unserem generellen Fearson-Test 
folgendermaßen aussehe n:
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w th d d2:th

E 327 348 -21 1,3
G 361 377 -16 0,7
L 305 298 + 7 0,2
V 226 195 +31 4,8

1219 1218 + 1 7,0

Die vereinigte Kategorie I, Deklarativsatz, erweist 
sich auch als nicht zur Differenzierung geschickt; man 
kann daraus nur die Sonderstellung von W, wegen des hohen 
Ueberschusses schließen» Von einer Zusammengehörigkeit 
von L und 'S kann keinesfalls die Rede sein.

- II: Beide Stöcke haben signifikante Defizite und 
nicht allzu sehr auseinandergehende X^-Koeffizienten. 
Zusammengehörigkeit ist bestätigt.

Aus den vier von Stellings postulierten Aehnlichkeiten 
wurden zwei bestätigt: VI - konjunktionale Nebensötze (mit 
Vorbehalt) und II, Imperativsätze. Sir können hier noch 
die Kategorie V.2', Ausrufesätze, hinzufögen, wo beide 
Stöcke deutliche Defizite aufweisen, bloß ist das von Ł 
nicht signifikant.

L a n s e l o e t  - S s m. + G 1 o r.
- IV: (Eei8ches8tze) Diese Kategorie ist aus dem Ver
gleich ausgeschlossen; aus dem Nichtvorhandensein

signifikanter Abweichungen darf nichts Positives in bezug 
auf die Relationen zwischen den Texten geschlossen werden. 
Man kann höchstens vorsichtig von der Sonderstellung des 
W sprechen.

- V: Keine Zusammengehörigkeit bei den Subkategorien 
der Sitze ohne verbum finitum. Mit Vorbehalt können 
nur Defizite in der Belastung der Kategorie V.4, Ap
position, bei L und E erwShnt werden; das betrifft 
aber nicht G, das hier aufs krasseste positiv diver
giert; die Abweichung des E ist jedenfalls nicht 
signifikant»

- III (Fragesätze): Nicht wahr. Hier kann nur von einer 
Opposition zwischen E und W die Rede sein.

Die von Stellings behaupteten Zusammenhänge zwischen L
und E mit G bestätigen sich nur mit Vorbehalt för eine Ka
tegorie (Apposition) und nur teilweise (för E allein).http://rcin.org.pl
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5.4*4 Z u s a m m e n f a s s u n g  /Syntax/

Die auf den soeben dargestellten vollständigen Daten 
von Stellinga fundierten SchluBfolgerungen gestatten 
es wieder, einiges in Bezug auf die Differenzierung 
unseres Korpus festzustellen. Wir gehen davon aus, 
daB die sieben für distinktiv erklärten Kategorien 
/§ 44/ einen ungleichen Status haben: Ausrufesätze mit 
/V. 3/ und ohne /V.2/ Vokativ, Imperativsätze /II/ und 
Fragesätze /III/ sind für die dialogische direkte 
Rede charakteristisch und als gattungsgebundene 
Stilmerkmale zu werten, sie können also als ein 
grundsätzlich synchrones MaBstab des Dramatischen eines 
Textes dienen. Die Appositionen, konjuntionale Neben
sätze und Einschaltungen dagegen /resp. V.4, VI, V.5/ 
können individualstilistisch oder auch historisch 
ausgelegt werden.

Hinsichtlich der ersteren Kategorien kann Esm. als 
charakteristisch dramatisch, Wint. dagegen als charak
teristisch undramatisch bezeichnet werden; Lans. ist 
dann - mit seiner typischen Sytax /die niedrigsten 
Abweichungen/ - vielleicht "klassisch", und von Glor. 
ließe sich dasselbe sagen, wenn es auch an zwei 
wichtigen Punkten /V.4, VI/ umgekehrte Abweichungen im 
Verhältnis zu D aufweist. Jene betreffen jedoch 
die letzteren, wahrscheinlich individual divergieren
den Kategorien; den UeberschuB an Appositionen /Glor./ 
kann man aber auch als ein Merkmal der lebendigen Rede 
und den jenigen an konjunktionalen NS /Lans./ - der 
sorgfältigen Schriftsprache erklären. Sonst ist noch 
an die universell spätere Entwicklung der Konjunktionen 
und der syndetischen Nebensatzfügung im Vergleich zu 
der asyndetisehen zu denken.
Wenn man darüber hinaus die Auswirkungen der Dar

bietungsweise auf den Text berücksichtigt, woraus sich 
natürlicherweise die Neigung ableiten läßt, immer 
häufiger die dialogischen, unmittelbar ansprechenden
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Modi /Imperativ, Interrogativ/ zu verwenden, so wird 
man die Defizite der ersteren Kategorien bei Wint. 
und /minder/ Lans. auch deren kürzeren Sühnenüber
lieferungsdauer zuschreiben körnen. Esm. wird in dem 
Sinne älter als die übrigen sein k&nnen, daß seine 
Ueberlieferung intensiver verlief, dadurch ist. der 
bühnenmäBige Systemzwang vollkommen zur Geltung gekommen. 
Die im § 45 aufgelisteten Inventare der signifikanten 
Abweichungen des Esm., Glor., Sans, und Vint. zeigen 
gerade diese Entwicklung von Ueberschüssen zu Defizi
ten, der aufgrund der beschränkten historischen 
Deutung die zeitliche Orientierung: älter - jünger 
zuggeschrieben werden kann.
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5 .5 *  D IS  TEXTE3ENB

1. Die Vertextungsmittel. -2. Figuren der Textebene. —
3. Die Textstruktur

5 * 5 .1 . D i e  V e r t e x t u n g s m i t t e l

Vertextungsmittel sind diejenigen sprachlichen Kategorien, 
die an der Textbildung obligatorisch beteiligt sind. Dazu 
gehören nach Wawrzyniak (1980:72 ff.) vor allem die gram
matischen Kategorien der Person, des Tempus, des Modus so
wie die Kategorien der Nominalverflechtung (Repetitionen 
von und Referenzen zwischen Nomina bzw* Pronomina) und der 
verbalen Textkonstitution, bei der auch die extratextuel- 
le1 ® Kategorie der Textintegranten (Personen oder Gegen
stände der dargestellten Welt, worauf mehrere Prädikate 
des Textes bezogen werden) von Bedeutung ist.

Eine Beschreibung der Realisation der von der Textwis- 
senschaft ausgearbeiteten Vertextungskategorien war nicht 
das Anliegen dieser Arbeit; sie ist sicher erwünscht und 
könnte entweder im Rahmen der oben postulierten Untersu
chung Aber die Sprache des AS oder als ein apartes Projekt, 
ähnlich der Dissertation von Stellings geleistet werden. 
Jene war mehr syntaktisch als stilistisch orientiert und 
konnte nur einen kleinen Teil der Erscheinung Nominalver
flechtung berücksichtigen - die in der Syntax üblichen 
nominal-pronominalen Referenzen, meistens nur im Rahmen 
des Satzgefüges oder im nächsten Kontext.

Das Attribut *extratextue11* scheint unzutreffend: 
in einem Text gibt es außer dem Papier und der Tinte nichts 
Extratextuelles.
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Andererseits sind die Stilfragen auf der Textebene
\ 7nicht los von der Komposition zu betrachten . Die Resul

tate kBnnten nicht nur für die Bewertung der Texte von 
Belang sein, sie kBnnten auch einen Beitrag zu der Text
rekonstruktion liefern. Man bedenke beispielsweise, ob 
eine Inkonsequenz in der Nominalverflechtung, wo anstelle 
eines zu erwartenden textuellen Synonyms ein nichtsynony- 
mes Wort erscheint (vgl. 0 81 3 vs. 865 brant - viere)18 
nicht eine verdorbene Stelle anweisen kann.

5.5*2. F i g u r e n  d e r  T e x t e b e n e

8 49. Parallelstellen. - 
8 50. Die Allegorie. - 
851* Die Apostrophe. - 
8 52. Die Anrede. - 
8 53. Die Exklamation. - 
8 54. Rhetorische Frage. - 
8 55« Sentenz. -

8 49. Parálisisteilen

Die von der Forschung beobachteten i n t e r  t e x t  
e i l e n  Wiederholungen sind oben (4.3.1) als Beweise 
für die Hypothese vom einen Verfasser aller Stücke ange
führt worden.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche verschieden von den 
obigen zu bewertende i n t r a textuelle Parallelstel
len, denen eine textbildende Funktion nicht abzusprechen 
sein wird. Sie kBnnen einen Verband zwischen dem Prolog 
und dem Haupttext sichtbar machen wie in:

1 7 Vgl. E. Riesel 1975, besonders das.Stück ■kompo- 
sition als Zusammenwirken des inneren und BuBeren Text- 
aufbaus“ und «Architektonische Funktion der sprachstilis- 
tischen Mittel" (S. 265-269).

18 „verursacht durch die Homonymie von brant. G 791
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D 3-6 Vant men seet, met gieaea dingtaen
En machmen een quaet wijf ghedwingen

D 311-312 Noch tan seet men, met ghenen dingien 
En mach men quade wiven dwinghen.

Sie können ein Vorausgreifen auf das später von derselben 
Figur zu sagende sein, wie in G:

G 933-6 Ende sal hem segghen ende maken vroet 
Dat hi morghen metter spoet Florentijn, dat edel wijf,
Sal doen dooden ende nemen dlijf.

G 983-6 Dat salic u segghen ende maken vroet,
Dat ghi morghen metter spoet 
Florentijn, dat feile wijf,
Dooden seit ende nemen dlijf.

- wobei die antonymische Variation "edel wijf“ (955) - 
“feile wijf* (985) die List des Dieners um so deutliche" 
werden lÄBt.

Es gibt Satzwiederholungen, die man als emphatisch 
bezeichnen kann, z.B.:

L 67:70 Dat mi costen sal mijn lijf.
Dat sal mi costen dleven mijn.

Sonst noch: L 74:79, 80:105, 211:219:223, 305:309 (alle 
Stellen angewiesen von Koopmans 1902:228-9). Man kann 
ihnen eine textbildende oder architektonische Funktion 
zuschreiben: in der Terminologie von E. Riesel (1975: 
:269) sind sie als architektonische Parallelismen zu be
zeichnen, denn sie sind "Mittel zum Hinweis auf Gleich
heit der Aussage".

Wenn die Parallelstellen eine Reihe bilden, die auch 
eine kunstvolle, nicht durch enge Nachbarschaft auf ge
zwungene Varianz zeigt, können wir von der rhetorischen 
Amplifikation sprechen. Im folgenden Zitat sehen wir die 
Verwendung eines der beliebten Mittel der amplificatio, 
der sogenannten Infinitisierung, die in dem Uebergang 
von einer quaestio finita zu einer quaestio infinite 
(vom Individualfall zu abstrakter Klasse) besteht (Laus
berg 8 81:38). Weil die zitierten allgemeinen Behauptun
gen als Argumente für ein erwünschtes eigenes Verhalten 
der Heldin erscheinen, kann hier von einem locus communis 
die Rede sein (Lausberg 8 393:130).
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S 552 Te vale spreken en doech emmer niet, (.*•)
554 Vela spreken heeft (...)
555 (•••) beraden toren;556 Bi vele spreken es die menegen verloren.

Diese monologische amplificatio kommt durch Wieder
holen und Kommentieren von »vele spreken» zustande, was 
makrostilistisch einen Fall der architektonischen Anapher 
darstellt.

L 400-1 Ic dancke Gode der scoender jacht,
dat ic heden merghen vroech op stoet

432-3 Noch danc ic Gode der avonturen,Dat ic heden merghen op stoet
466-7 Noch danc ic Gode der salegher tijt,

Dat ic heden merghen niet vaste en sliep.

Wegen der Steigerung der Attribute Gottes (sind das 
keine Metaphern?) vom Konkreten zum Abstrakten, vom All
täglichen zum Ewigen, können wir darin die Abart (Genus)
der Amplifikation erkennen, die man das IncrementumJ  9 nennt .

Aus makrostilistischer Sicht ist das ein Fall des 
architektonischen Parallelismus.

8 50. Die Allegorie

Koopmans hatte recht, als er sagte (S. 229), daß die von 
ihm mitgeteilten Parallelstellen "sicher nur die Hglfte" 
umfassen: die beröhmte Falkenallegorie aus L ist ja auch 
an drei Stellen in dem Stftck in vollem Wortlaut zu finden: 
488-503, 793-815 und 866-883.

Nach Köper (1976:126) handelt es sich bei der Allegorie 
um einen selbstSndigen, in sich geschlossenen Text mit 
eigenem Handlungsgefüge, in dem die allegorischen Begriffe 
(meistens, aber nicht immer, Konkreta für die ersetzten

1 9 . ." m  sich gesteigerte Darbietung derjenigen Synonyme, 
die den Sachverhalt (...) verstärken oder abschwSchen" 
Breuer 1974:165.
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Abstrakta) sinnvoll aufeinander bezogen werden, so daß 
eine Deutung als Ganzes und nur als Ganzes möglich sei.
Sie soll auf der Substitution (etwa eines einfacheren 
Ausdrucks) beruhen und wird deshalb als eine textuelle 
Deviationsfigur behandelt, was keineswegs bedeutet, sie 
würde nicht zur eigentlichen Textstruktur beitragen, im 
Gegenteil: die Falkenallegorie spielt eine Schlflssel- 
rolle in der dramatischen Struktur des Lanseloet.

8 51. Die Apostrophe

S ie wird h ie r  mit Okopień-Sław ixiska a ls  d ie  unm ittel
bare Anrede e in e r  (abwesenden) Person , e in e r  G otthe it, 
e in er p e rs o n if iz ie r te n  Idee oder Sache verstanden , die  

eine f i k t i v e  A d ressa ten figu r  k r e ie r t  (S ła w iń sk i,  
H rsg. 1976 :30 ). Damit sind d ie  Vokativanreden der an
wesenden D ia logp a rtn e r  ausgeschlossen , s ie  bes itzen  auch 

ih re  form alen E igentüm lichkeiten  und eine andere S te llu n g  

in  der In form ationsvergabe im Stück. Ihre textb ildende  

Funktion i s t  aber weitgehend id en tisch  (R ep liken de lim ita 
t io n ),  deshalb  werden s ie  nacheinander besprochen.

A ls  d r i t t e ,  einigermaßen verwandte F igu r i s t  von den 

zwei vo rigen  d ie  Exklamation zu unterscheiden , a ls  der 

emphatische, n ich tge rich te te  Ausru f -  Ausdruck der emotio
nalen Bewogenheit des Sprechers.

Die Apostrophe kann in  a l l e r l e i  G esta lten  a u ftre te a :

1 w A ls  d ie  zu Beginn e in es  Sch riftw erkes geäußerte An
rufung von Gott oder Musen -  d ie  Invokation  

2 ° A ls  eine S u p p lic a t io  -  eine an Gott (G ö tte r ) g e r ic h te 
te B it te  (H e isch gebet)

3° A ls  eine Im pracatio  -  Verwünschungen, F lüche, oder 

4° A ls  O bsecratio  -  beim Schwören 

(S ła w iń s k i, H rsg. 1976:430).

Den "übermäßigen Gebrauch von Verwünschungen, Flüchen, 

Schwüren und Betheuerunren a l l e r  A rt"  hat schon Hoffmann 

von F a lle rs le b e n  fe s t g e s t e l l t  und berechnet (1838 VI:XXXV).
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- t° Invokationen, kurze KrBffnungsgebete finden sich 
in den Prologen: E 1-5, G 1-2, L 1-7 und W 2-5, aber in 
E 1-8 wird Gott eigentlich nur in einer Antonomasie er- 
wühnt und mit einigen Zögen periphrasiert, ohne daB ein 
Verhältnis zwischen dem Sprecher und Gott zustande kommt. 
Kur die Stelle im Text verleiht der Passage ihren Charak
ter als Invokation.

In W 2-5 wird zuerst das Publikum angesprochen, und 
erst nachdem der Kontakt geschaffen worden ist, richtet 
der Sprecher eine Bitte an Gott um Gnade und ewiges Leben.

Auch in G und L haben wir es eigentlich mit einfachen 
Supplikationen zu tun, die zu medienspezifischen Invoka
tionen werden, indem der Sprecher sich im Namen aller An
wesenden an Gott, richtet.

- 2° und 4°. Hofftaann hat berechnet, daß sich in den 
AS und Sotternien mehr als 50 Stellen finden, wo

Gott angerufen wird, 1 0 Stellen, wo der Angesprochene 
Christus sei - interessanterweise wird der Name selbst 
nie ausgesprochen (ein Tabu), 6mal begegne der Name 
Maria, 13x Heiligennamen - für unsere Daten sehe man 
unten, Kap. 6 und den Namenindex.

- 3°. Hier wird die Hilfe des Teufels angerufen. 
Hoffmann nennt etliche Stellen vom Typ W 368 
In duvels name, maect u van hier.

- 4°. Die hSufigste Form ist kurz: bi gode oder bi 
mamet. ausführlicher V 358: also moet mi god ver- 
doemen; auch E 338 biden vader die mi giewan.

Nach der Beobachtung von Mandos (1932:373) sind diese 
Apostrophen in E, G, L so zahlreich und innig wie die 
Naturbeschreibungen in W, wo die ersteren so gut wie ganz 
fehlen (nur 5 Formen entdeckt). Bevor man diese Feststel
lung für ein relevantes Stilmerkmal erklirt, müßte man 
die einschlägigen Fundorte in den übrigen Stücken genauer 
untersuchen, denn ihre Dialoge werden von angeblich 
lebendigen Menschen und nicht von halb-allegorischen Fi
guren wie in ¥ geführt, deshalb ahmen sie echte Gesprüche 
nach} wie Koopmans feststellte (1902:227) wird die An
rufung Gottes vor allem beim Kommen und Weggehen geSuBert: 
die Supplikationen sind dann als Grußformeln zu betrachten,
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deren Abwesenheit in einem Text wie W nicht wundert, 
denn dort wird keine normalerweise immer zeitgebundene 
sprachliche Interaktion gezeigt, sondern eine Diskus
sion die immer und ftberall stattfinden könnte.

3 52. Die Anrede

Der explizit ausgedrftckte Anruf einer sich im Gehörab
stand befindlichen Person hat die Form eines Anredenomi- 
nativs (= -Vokativs) von Eigennamen, oder von den sich 
dazu eignenden Appellative: Vrouwe, moeder, Lieve moeder, 
Hoghe gheboren vrouwe, Vrient, Edel here, 0 scone ma^iet.

Von den Anredeformen gilt noch die Bemerkung von tfijn- 
gaards (1968:412 F.2), daß ihnen zu wenig Andacht gewid
met wird (in syntaktischer Einsicht wurden sie von Stel
lings 1955, Kap. V untersucht). Sie seien in G und E 
sehr hSufig, (genauso aber in L ), in den Possen nehme 
die Frequenz stark ab.

Ihre Rolle im inneren und Süßeren Kommunikations
system der Dramen soll als Teil der Problematik der dra
matischen Struktur untersucht werden,hier nur einiges 
zu ihrer textbildenden Rolle.

Von den rund 120 Repliken des E beginnt die Hälfte • 
mit einer Anrede; davon stehen 1° die Eigennamen,
2° die Titel (darunter Verwandtschaftsbezeichnungen wie 
Yader, Oem) und 3° die Appellativs (scone maghet, vrient 
U .S .m.) in einem Verhältnis wie 3:4:5» Man kann behaupten, 
daß die Anrede eine delimitative Funktion der Repliken
abgrenzung hat. Sie trägt aber auch zur Replikenarchi
tektonik bei, indem sie in längeren Repliken regelmäßig 
mehrmals wiederholt wird (ohne bzw. mit Varianz); auch 
textuelle Synonyme treten auf), z.B.:
Lanselot: 58-72

L 58 0 scone maghet 
64 0 Sanderijn 
68 0 Sanderijn

Sanderijn: L 94-107
94 ... edel here
98 Hoghe baroen, edel ghenoet 
100 Lanseloet, hoghe geboren heer 
105 Her Lanseloethttp://rcin.org.pl
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Für die architektonische Verwendung der Anrede kBnnte 
man sehr viele Belege anfflhren, besonders aus dem Lanse- 
loet, wo die Repliken im allgemeinen langer sind. Hlufig 
bekommt jeder Satz zu Beginn eine Adresse, was gerade in
diesem Stück, wo niemals mehr als zwei Personen auf ein-

20mal auf der Rühne stehen nicht notwendig wire, sollte 
die Erklärung von Wijngaards (1962:323) stimmen, daß die 
Anreden es dem Publikum erleichtern, ja ermüglichen muB- 
ten, um Figuren auseinanderzuhalten, die manchmal durch 
dieselben Schauspieler dargestellt worden seien, s.u«F.21• 

Bevor die Frage im Rahmen der Untersuchung über die 
dramatische Struktur eine Beantwortung findet, seien zwei 
denkbare theaterbezogene Antworten vorgeschlagen. Wann 
kann es notwendig sein, um jeden Personenwechsel deutlich 
zu kennzeichnen, ja jeden Satz genau zu adressieren? - 
Entweder wenn alle Schauspieler die ganze Zeit auf der 
BAhne anwesend sind, oder wenn der Text von einem Spre
cher mflndlich dargeboten wird. Oder ist es eine "typisch 
mittelalterliche Titelsucht" r21

20. Beobachtet von Wijngaards 1968:412
21 Koopmans 1902:226-7. Die bemerkenswerte Hlufigkeit 

der Erscheinung, auch in der Epik (J. Reynaert) kann aus 
dem Standpunkt der Interaktionstheorie erklirt werden, als 
der Zwang, um die Beziehungen zwischen den Partnern (auf 
eine ziemlich explizite Weise) zu definieren. Die delimi- 
tativen Anreden dienten nicht unbedingt dazu, um die von 
denselben Personen gespielten Figuren auseinanderzu
halten: davon zeugt z.B. die lange Szene des Lans. (640- 
690), wo zwei Figuren einander identisch ansprechen 
( v r i e n t ) .

Man kann hier auch an ein Gattungskennzeichen denken 
und die Häufigkeit der Anredeformeln als Folge der mündli
chen Darbietung des Dramas oder selbst als eine Spur der 
"formulaic-technique normally associated with oral com- 
position» bezeichnen (Quinn &  Hall, sio. F. 10).
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Es gibt eine Art der Anrede, die man mit dem rhetori-
22sehen Terminus Aversio benennen kann; es geht um die 

Anrede einer anderen Person als der bisherige Partner 
des Dialogs, z.B.:

De coninc (zu der Königin)
E 378 Swijt, quade vrouwe (...)

381 (zu Robbrecht) ,
Robbrecht, leitse mi gevaen.

Auch diese Art der Anrede hat natürlich eine drama
tisch- strukturęIle Bedeutung.

Die Anrede mit der Exklamation in H 1
Ach, goede liede, hoe salic varen.

- ist eine dubitatio (aporia, Mitteilung eigener Zweifel).
Die unmittelbar an das Publikum gerichteten rhetori

schen Fragen in:
D 33 Saechdi noit liede? WiMi mi copen?

- wirken als eine commitatio (Warnung oder Drohung).

8 53. Die Exklamation

Diese Figur gehört zu den Ausdrucksformen der Emphase 
(s.o. 8 29), eie hat aber eine textbildene Funktion, 
indem sie unerwartete Pausen in einem Redestrom oder 
Unterbrechungen von GedankengSngen verursacht. Sie 
eignet sich auch als Eröffnungssatz von Monologen (also 
auph Replikendelimitation), vgl.:

E 31 , 426 Ay mi, ay mi....
E 90 Ay, nu soe benic ghescoffeert
L 322 (Sanderijn)

Ay god, die hem crucen liet,
Wat valscher wijf es Lanseloets moeder

(der erste Satz enthölt eine Apostrophe an Gott)*
Die Exklamation spielt eine Rolle in der Informa

tionsvergabe zwischen den Kommunikationssystemen im

22 A. Okopień-Sławińska in: Sławiński Hrsg. 
t976:39.
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Drama (Figuren untereinander und Bahne - Publikum).

8 54. Die rhetorische Frage

Ihrem kommunikativen Wert nach hat die rhetorische 
Frage Aehnlichkeiten mit der Exklamation. Beide fassen 
ein Stück der stattgefundenen Kommunikation zusammen 
und (oder) kündigen eine neue Phase an. Sie haben also 
eine kompositorisch-architektonische Funktion. Als Ver- 
textungsmittel können sie Gliederungssignale innerhalb 
einer Replik 3ein, die einen Textabschnitt (mit seiner 
inneren Organisation durch einschlägige Vertextungs- 
kategorien) von einem anderen (mit anderer Organisa
tion unter Einsatz neuer Kategorien) trennen kann:

L 318 Wie soude dit bat gedaen hebben dan ic?
W 292 Soude ic mi dan verwonnen gheven?

3 55. Die Sentenz

Wenn der locus communis, d.h. eine Uebertragung des 
allgemeingültigen Wissens auf eine Individualerschei
nung bündig in einem Satz formuliert wird, um "als an
erkannte Horm der für die Lebensführung relevanten 
Weltkenntnis oder der Lebensführung" zu gelten (Laus
berg S 398:130), heißt er s e n t e n t i a .

Als Sprichwort wird "eine in einer Sprachgemein
schaft als Volksweisheit verbreitete Sentenz" genannt 
(Lausberg S. 1 31 F. 3).

Weil die Aufzählung, die wir vor allem Hofftaann ver
danken (VI:XXXVIII-IX), nach den Ergänzungen von Mandos 
(1932:372) Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, 
lassen wir sie hier folgen:
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E s m o r e i t

240 Want vrouwen sijn van harten wanc 
552 Te vale spreken. an doech emmer niet 
554 Vele spreken heeft in meneghen stonden 

Die wile bereden toren 
556 Bi vele spreken es die managen verloren 
996 Quade werken comen te quaden loene 
998 ... reine herten spannen crone

G l o r i a n t

1 5 Want wie dat hem. te hoghe beroemt,
Als dan die saken anders comt,
Soe wort hi bi den roeme ghescant

27 ••«Dat hem nieman te hoghe en sal beroemen
Want daer es seiden ere af comen 
Te hoghen roem en wert nie ghepresen

314 Hi es te prisene die wel heelt
500 Behendicheit gaet voer eracht
609 Daer goede hoede es, daer es goeden vrede
666 ...wie enen doghden an

Ende in rechter trouwen mint,
Dat hi troest daer af ghewint

782 Hoghen roem en was noit goet

L a n a e l o e t

125 Bi lichte gheloven es die menege bedrogen
127 Want hets menechweerf ghesien,

Dat vrouwen oneerlijeheit ghescien,
Omdat si mans te verre betrouwen 
Dat hem namaels sere berouwen 
Als die saken waren ghesciet.

152 Een verrader hadde liever quaet te singhen 
Dan goet, want hets sijn nature*

2 15 ...die minne soect haers ghelike
218 Gherechte minne en leit gheen merc

Aen rijeheit noch an grootheit van maghen
269 Die meneghe sprect, hi en meines niet
31 4 Die hem in tijts wel besiet,

Die mach in eren staende bliven.
319 ...als die wille es ghedaen,

Soe es die minne al vergaen,
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698 Enen penninc es säen varteert
931 Soe wie dat in trouwen mint,

Als hi sijn lief te wille ghewint,
Spreke hoveschelike daer van

948 Sprect hoveschelike ende mint met trouwen

W i n t e r e.S.

266 Soe blider tijt soe blider harte,Soe blider herte, soe meer minnen.

Dazu noch:
H 2 Die wolle es beter dant garen
R 16t ... vrouwen list

... es quaet te gronden
Wie man aus den Kontexten sieht, können die Sentenzen
nicht nur der bloBen Ausschmückung dienen, sondern werden
als Argumente oder deren Zusammenfassung verwendet, worin
sich ihre definítorische Verwandtschaft mit dem locus
communis bestStigt.

Daß die Sentenzen auch eine textbildende Funktion
haben können, wird aus folgenden Beispielen ersichtlich:

D 5-6 (wiederholt 311-2)
Want men seet, met ghenen dinghen 
En machmen een quaet wijf ghedwingen 
Ende seker, hets waer, men salt u toghen
Hier voer u allen voer u oghen 
Scone exempel van desen saken.

R 3-4 ... die meneghe met haesten doet
Dat hem namaels sere berout.

Hier wird ausdrücklich das Thema des Stückes formuliert 
und ein gnomisch-didaktischer Kompositionsrahmen^ für 
das Werk angegeben.

Iotman, Struktura... S. 30323
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5 .5.3. D i e  T e x t s t r u k t u r

8 56. Input, Entscheidungskaskade, 
Output. - 8 57» Das Enjambement I, 
II, III u. IV. - 3 58. Die Reim
paarbrechung. - 8 59* Der Zeilen
stil. - 3 60. Der Stichreim. - 
8 61. Die Replikklausel. - 
8 62. Die Textjunktur. - 8 63* Die 
Textklausel. - 8 64* Die Text
struktur in Zahlen (Daten und Test). 
8 6 5. Interpretation des Pearson- 
-Testes zur Textstruktur. - 
8 66. Distribution der Erscheinun
gen der Textstmktur. - 8 67* Zei
len junkturfolgen. - 8 68. Statisti
ken der brechungslosen Paare. - 
8 69. Replikenlänge (Inventare und Statistiken). - 8 70. Struktur- 
und Abweichungsentropie.

8 56. Input. Entscheidungskaskade. Output

Die formale Struktur der Texte wird durch die Relationen 
zwischen ihren Bestandteilen oder Aufbauelementen be
stimmt. Die Relationen verknüpfen Einheiten aus drei Ge
bieten, sie entstehen und werden an den Ueberschneidungs- 
punkten von drei elementaren Gliederungs- und Struktu
rierungsverfahren wirksam: des syntaktischen, des versi- 
fikatorischen und des textsortenspezifischen (Drama).

Das erste Verfahren gliedert den Redestrom in SBtze, 
daö zweite - in Verse und (hier) Reimpaare, das dritte 
- in Repliken und (hier) Subtexte (es geht um das Zusam- 
menerscheinen der ernsten Stücke jeweils mit einer Posse: 
außer gewöhnlichen Zwillingen wie E+Li, G+B, L+H gibt es 
einen ’Siamesischen» W+R: beide Stücke an einem Reimpaar 
aneinandergewa chsen)•

Aus dem Zusammenspiel dieser Formgebungsprinzipien 
können sich rein kombinatorisch folgende Relationen 
zwischen den genannten Einheiten ergeben (wir schließen 
die theoretisch mögliche, aber in jener Periode noch 
kaum verwendete Prozedur aus, um einen Text, eine Replik 
mit einem abgebrochenen Satz enden zu lassen, oder um
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Kolon

Zeile?

Zeilen
sprung

2,eiien- 
e til
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eine Zeile auf zwei oder mehrere Sprecher zu verteilen 
- Antilabe). Um der Vollständigeit willen wurde in dem 
Diagramm der Entscheidungskaskade (nicht im Kommentar) 
auch die morphologische Ebene angedeutet: ihre Einhei
ten, Morpheme, abgesehen von der inkonsequenten Ge
trenntschreibung der Pronominaladverbien (*daer af*) 
die noch die übliche zu sein scheint, - treten in dieser 
Dichtung noch nicht gesondert auf, nur als Bestandteile 
in Einheiten höheren Ranges. Dort, wo ein Wort zerschnit
ten und ein anderes Glied dazwischen eingeschoben wird, 
spricht man von der Tmesis (sie gehört zu den Metaplas
men). Wenn die Zerschneidung in der Verskadenz statt
findet , spricht man von gebrochenem Reim (gilt als Sil
benenjambement).

Sonst werden drei Typen von Pausen angenommen, die 
mit den rhetorischen Termini K o m m a ,  K o l o n ,  
P e r i o d e  in Beziehung gebracht werden, ohne daB 
die rhetorisch-syntaktische Redegliederung beachtet 
wird; es ging nur um eine Hierarchie der Sprechpausen, 
die grosso modo den gebräuchlichen Spracheinheiten 
(Wort - Syntagma - Satz) entspricht.

Um aus diesen Input-Informationen die Textstruktur
kategorien (Output) zu bekommen, müssen bestimmte Wege 
durchlaufen werden mit mehreren Knoten, wo bestimmte 
Wahlen aus den zur Verfügung stehenden Inputelementen 
oder Entscheidungen zwischen ihnen getroffen werden
müssen. Die als ein Schema dieser Wege entstandene Ent- 24schexdungskaskade erschließt die theoretische Struktur 
der Texte, weil daraus mögliche Relationen zwischen 
Zeile, Reimpaar, Satz, Replik, Text sichtbar werden.

Die Textstruktur der dramatischen Reimpaardichtung 
aus dem Hulthemschen Kodex umfaßt, wie man sieht, XI Kom
binationen, davon haben sechs bereits ihre Namen: die 
entsprechenden Termini der Verslehre sind in die PBcher 
I, II, V, VI, VII und XI eingetragen worden. Bevor wir

24 F. L. Bauer, Informatik; Kap, 1.6.2. Berlin 
etc. 19 73
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sie definieren und die fehlenden Benennungen vorschla
gen, durchlaufen wir die Wege zu den Fächern, um uns 
die Struktur genauer anzusehen.

Abgesehen von der morphologischen, wurden drei Qrga- 
nisationsebenen unterschieden: die Syntax, die Ver- 
textung und die Versifikation. Im syntaktischen Bereich 
sind zwei Verästelungen situiert; am Eingang (Input) 
befindet sich die Information (1+), daß wir es mit einer 
Wortgrenze zu tun haben - d.h. wir sitzen nicht mehr 
mitten im Wort (1-) wie bei der Tmesis oder bei gebroche
nem Reim (rhythmische Einheit: Silbe). Um weiter zu gehen, 
muß die Frage beantwortet werden, ob sich hier eine 
Syntagaengrenze ergeben wird, falls das Wort in der 
Verskadenz erscheint. Wenn nicht (3-), wenn also die 
Verskadenz mit keiner Syntagnengrenze, sondern mit bloßer 
Wortgrenze zusammenfBllt (rhythmische Einheit: Komma), 
bleibt uns nur noch die Entscheidung (4) ob die Beobach
tung die zweite Zeile des Reimpaars betrifft. Wenn nicht 
(4-), dann haben wir es mit dem sogenannten Z e i l e n 
s p r u n g  zu tun (Fach I); wenn ja (4+) - dann mit 
dem Reimpaarsprung (Fach II). Beide sind Arten des En
jambements (s.o., § 18).

Wenn auf das Wartende zugleich eine Syntagmengrenze 
füllt (3+), gehen wir zu der zweiten Verästelung der 
syntaktischen Ebene über: 5, wo die Entscheidung getrof
fen werden muß, ob wir es bei der Syntagnengrenze belassen 
(5-) oder daraus eine Satzgrenze machen (darin sehen) 
wollen (5+)» Setzen wir keine Satzgrenze (5-), dann er
halten wird die rhythmische Einheit Kolon und gehen direkt 
zu der Versifikation über (6), wo wir die Wahl zwischen 
der ersten oder der zweiten Reimpaarzeile haben. Was wir 
diesmal an dem CXitput erhalten (6- und 6+, die Fücher I H  
und IV) ist entweder als eine schwache Abart des Enjambe
ments - weil auf die Verskadenz kein Satzende fallt - 
oder als das Gegenteil der Erscheinungen aus den folgenden 
zwei FSchern zu verstehen: wir werden sie zusammen behan
deln.

Wenn wir an der SatzverBstelung 5 doch eine Satzgrenze 
haben (wollen): (5+), hingt deren Stelle in der Struktur
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noch von folgenden Schritten 7-11 ab«
Die 7« Verzweigung befindet sich schon im Vertextungs- 

bereich und modelliert die Entscheidung (Unterscheidung): 
Satzende das kein (7-) oder doch ein Replikenende ist 
(7+). Gilt (7-), dann öffnet sich der Weg nach 8, wo 
wieder zwei Möglichkeiten zur Verfügung stehen: bei (8-)
- Satzende in erster Zeile des Reimpaars - bekommen wir 
die R e i m p a a r b r e c h u n g  (Fach V), bei (8+)
= Satzende im 2. Vers des Reimpaars, ergibt sich der 
Z e i l e n s t i l  (Fach VI).

Haben wir an der Replikenverzweigung den Weg (7+) 
gewihlt, so geraten wir bei 9, wo die Entscheidung zu 
treffen ist, ob wir es mit einem ReplikenschlüB (9-*) 
oder TextschluB (9+) zu tun haben.

Gilt (9-), dann gehen wir zu 10 Aber, wo uns die Wahl 
zwischen (-) der 1. und ( + ) der 2. Reimpaarzeilejerwartet. 
Bei (10-) haben wir ein typisches Replikenende mit dem 1* 
Reiinpaarvers, was S t i c h r e i m  hei£t (Fach VU), 
bei (IG*-) endet die Replik mit einem vollständigen Reim
paar, was sehr selten ist (Fach VIII).

Gilt (9+), dann sind wir am Ende des Textes, doch gibt 
es auch hier (11 ) zwei Wege: der Text kann auf der 1. 
Reimpaarzeile (11 —) oder auf der 2., mit einem voll
ständigen Reimpaar also (11+), enden (für den Dreireim 
s.u., S 63).

Damit sind die Relationen angegeben, die die Text
struktur der dramatischen Werke aus dem Hulthemschen 
Kodex bestimmen. Wollen wir jetzt die an dem Output des 
Systems erhaltenen Einheiten (FScher I-Xl) definieren 
und systematisch benennen.

8 57. Das En.iambement I. II. III. IV

I» Der Zeilensprung (1+, 3-, 4-) und II, der Reimpaar
sprung (1+, 3-, 4+) sind oben (§18) definiert und be
sprochen worden. Die Interpretation der Frequenz findet 
nach der Präsentierung der gesamten Zahlenangaben über 
die Textstruktur und deren Statistiken (§ 64 u. 65) statt.
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ttt (i+, 3+, 5-, 6-), die Z e i l e n j u n k t u r .
Die erste Zeile ist weder so geöffnet wie beim Zeilen
sprung, wo so gut wie keine Pause möglich war (VerschluB- 
klausel), noch so geschlossen wie bei V, Reimbrechung, 
wo die beiden Zeilen durch eine Satzpause getrennt sind*
Die Kolonpause zwischen der 1. und 2. Zeile bei III ist 
keine Brechung des Reimpaares, denn die beiden Zeilen 
bleiben syntaktisch zusammengehören, deshalb wird für 
diese ersten Zeilen der brechungslosen Paare der Terminus 
Zeilenjunktur vorgeschlagen (von lat. iunctura - Verbin
dung, Gelenk).

IV (1+, 3+, 5-, 6+), die R e i m p a a r . i u n k t u  r. 
Analog zu III findet in IV keine Trennung der Paare durch 
eine Satzpause im 2. Vers statt, wie etwa bei VI , Zeilen
stil, sondern eher eine Verbindung wie beim Enjambement 
II, Reimpaarsprung, bloB wieder nicht so unmerklich wie 
dort, weil ja eine Kolonpause (gegenfiber der Kommapause 
des Enjambements II) vorliegt.

8 58. Die Reimpaarbrechung

V (1+, 3+, 5+, 7-, 8-). Die Reimpaarbrechung ist ein 
sehr wichtiges Versifikationsprinzip der mittelalterli
chen stichischen Dichtung. Es beruht auf der bewußten 
Nichtkongruenz der syntaktischen und der versifikatori
schen Gliederung (Satz - Reimpaar): das Satzende füllt 
auf die Verskadenz der 1 • Reimpaarzeile, so daB die bei
den Zeilen zu verschiedenen Sitzen gehören. Diese Erschei
nung ist um die Kitte des XII. Jh. wahrscheinlich nach 
französischem Vorbild2  ̂in die mittelhochdeutsche Lite
ratur eingeführt worden und war in deren Blütezeit ein 
wichtiges Stilmittel (Von Wilpert 628). Für das Drama 
ist sie bei Hans Sachs beschrieben worden2**. Bei den Abele

25 P. liaurdr befürwortet eine eigenständige Entwicklung 
(Langzeilenstrophe und fortlaufende Reimpaare, in: Deutsch
unterricht 1 959:5-24, lies. 12—14); eine Uebersicht der Pro
blematik in bezug auf den onl. Vera gibt E. van den Berg
1983, Kap. 6.1.

26 M. Rachel, Reimbrechung und Dreireim im Drama des 
»ans Sachs, 1870. http://rcin.org.pl
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Speien wurde sie von Stuiveling (1967:35) festgestellt: 
der Punkt steht in den modernen Ausgaben der Stücke nur 
selten nach einem abgeschlossenen Reimpaar, was sich be
sonders vorteilhaft auf die Lebendigceit der Sprache auf 
der Bühne auswirken konnte, weil der Reim ohne syntakti
sche Betonung lautlich verschleiert wurde und dadurch 
als künstlerisch ungezwungener erscheinen konnte. E. van 
den Berg lieferte 1983 mit seiner Utrechter Dissertation 
eine Theorie, die die Unterschiede in der Frequenz be
stimmter Textstrukturerscheinungen (Enjambement, Reimbre
chung u.a.m.) zwischen den wichtigsten Werken der mittel- 
niederlBndisehen Literatur aus der historischen Entwicklung 
der Versifikationsprinzipien erklürt (s.u., 5*6).

8 59. Der Zeilenstil

Was Stuiveling ■selten“ nannte, heißt Zeilenstil und ge
hört in das nBchste, VI. Fach, generiert durch die Schrit
te (1+, 3+, 5+» 7-, 8+). Es besteht in der Zulassung der 

Satzgrenze in der Kadenz des 2. Reimpaarverses und ist 
das Gegenteil des Reimpaarsprungs (Enjambement II); wegen 
der Kongruenz der syntaktischen und der versifikatori
schen Gliederung wird der Reim durch die die Satzgrenze 
begleitende Periode clause betont und das Reimpaar wird 
von dem folgenden abgesondert. Künstlerisch hat das, wie 
schon oben (8 18) gesagt, eine entgegengesetzte Auswirkung 
zu der des Enjambements II und der Reimpaarjunktur IV.

8 60. Der Stichreim

VII (1+, 3+, 5+, 7+, 9-, 10-).
Der Stichreim ist ein Satzende in dem 1 • Reimpaarvers, 
das zugleich ein Replikenende ist; nur der letzte Umstand 
unterscheidet VII von V (Reimpaarbrechung) und beide 
werden deshalb mit demselben Terminus Reimbrechung be
zeichnet, z.B. bei Stuiveling 1967:35« Von Wilpert defi
niert den Stichreim als "hiufige Form der Reimbrechung 
im Drama des 15«-16. Jh., in der zwei durch Reim zusammen-
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gebundene Verse auf zwei verschiedene Personen verteilt 
werden". Die Erscheinung wurde schon von Hoffmann auf- 
gemerkt (VIjXLVIII). Moltzer nannte es (mit C. A. Serrure 
1855:143 und Legrand d ’Aussy27) replique-Reim und bezog 
es auf die AS. Nichts ist also wahr darin, was Kalff 
(1903:307) zu dieser Frage sagte, und was andere nach 
ihm wiederholen, daß nämlich Creizenach diese Erscheinung 
»Reimbrechung’ genannt habe: der Terminus besteht wenigs
tens seit 1870 (s.o. F. 26), Creizenach hat in Bezug auf 
die Abele Speien damit nur den rdplique-Reim von Moltzer 
ersetzt. Es scheint aber sinnvoller, fttr die Repliken
schlüsse doch nur den Terminus Stichreim zu verwenden; 
man soll natürlich nicht vergessen, daß die beiden Er
scheinungen zwar verschiedene Funktionen im Text, aber 
identische Form haben, sie können manchmal zusammen be
handelt werden. Obwohl das Stichreimprinzip selbst über 
die Rederijkers zu Hooft fortgewirkt hat, während "die 
eigentliche Ursache nicht mehr vorhanden war" (Kazemier 
1943:61), gilt das letzte nur für unsere Epoche, denn 
später, mit dem Längerwerden der Zeile verschiebt sich 
der Stichreim nach der Beobachtung von Geurts (1904:185) 
von der Reimpaarbrechungsposition zur zweiten Zeile des 
Paares und mit diesem H a l b v e r s s t i c h r e i m  
hört die Parallelität der beiden Erscheinungen auf.

8 61 . Die Replikklausel 

VIII (1+, 3+, 5+, 7+, 9-, 10)
Der Stichreim war eine Brechung des Reimpaars als ver- 
sifikatorisches Mittel der Textkonstitution; wenn eine 
Replik mit einem vollständigen Reimpaar endet, wird die 
Verkettung auf dieser Ebene abgebrochen, weil die Replik

27 "Fabliaux et Contes», Paris 1C29, 1X1:341; es geht 
um Aucassin et Nicolette, wo der letate Vers der Strophen 
eine Weise ist, als Zeichen für den folgenden Sprecher,
UP das folgende Prosastück aufzusagen.

http://rcin.org.pl



5. Der Stil 261

in versifikatorischer Hinsicht keiner Fortsetzung bedarf. 
Die Replikklausel schließt in unserem Korpus alle Prolo
ge und deutet manchmal, selten, größere Einschnitte im 
Handlungsverlauf an. Die Funktion der Replikklauseln in 
den Possen (Li 6, 148, 150» 184; B 96, 136, 204; D 258;
T 156, 184) untersucht Van Dijk 1985a:241-3.

3 62. Die Text.iunktur

IX 0  + , 3+, 5+, 7+, 9+, 11-)
Es ist ein Textende auf der 1 . Zeile des Reimpaars wie 
wir das bei Winter e.S. sehen. Der Text ist inhaltlich 
abgeschlossen, versifikatorisch hat er eine Fortsetzung 
nötig (Rubben beginnt mit der 2. Zeile des in W angefar- 
genen Reimpaars).

3 63» Die Textklausel

X (1 + , 3+, 5+, 7+, 9+, 11 + )
Das Textende auf der zweiten Reimpaarzeile ist in diesem 
Kategoriensystem der definitive TextschluB; es ist die 
übliche Textbeendigung in unserem Korpus. Es gibt aber 
noch eine Möglichkeit: den D r e i r e i m  (Fach XI), 
wir finden ihn zu Ende der Posse Die Hexe

H 109:110:111 gheraken : uutcraken : Remake
Es ist schwierig zu entscheiden, ob dieser "gleiche 

Endreim für drei aufeinanderfolgende Zeilen" (Von Wilpert 
191) hier als ein bewußtes Endsignal verwendet worden ist, 
es fehlen andere Belege. So etwas wöre aber nicht ver
wunderlich, weil der Dreireim gerade diese Funktion eines 
Gliederung8signals in spithöfischer Epik, in Erzihlungen 
und Schwanken, auch bei Hans Sachs an den Aktschlüssen 
mehraktiger Dramen eusgettbt hat (Von Wilpert mit Verweis 
auf Rachel 1870; s. auch Herrmann 1897). Trifft diese 
Hypothese zu, dann gehört das Stück einer anderen stilis
tischen Schule als die übrigen an, was sicher denkbar ist, 
v r.r. : :-r. seinen ungewöhnlichen Inhalt sowie übrige Merkmale, 
wie die Reime und die Versfüllung bedenkt.
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Mehrere Beispiele aus der Epik föhrt Geurts 0  904: 
:181-182, mit FuBq. 1) an, die allgemeine Meinung der 
Herausgeber ist, daß "drei Reime hintereinander unzu
lässig scheinen* und als Interpolationen 2 )> 3 oder 
Kürzungen 4 3 erklärt werden können (Willems - Rein-
aert S. IX, Verdam - Theophilus 35» Jonckbloet - Rein. 
XXV P. t, Franck - Alex. LXXXII, Martin - Rein. 434). 
Auch Duinhoven (1975:339-346) stellte keine textuelle 
Punktion der Dreireimstellen in den Versionen des Karel 
ende Eiegast fest.

De Graaf (1980:106) berichtet Aber einen Dreireim 
als Schluß der letzten Strophe im langen Gebet im epi
schen Flandrijs.

8 64. Die Textatruktur in Zahlen

Nachdem wir die Kategorien der Textstruktur kennenge
lernt haben, können wir die gesamten Daten über ihre 
Frequenz in den Texten darstellen. Aufgrund davon wird 
ein Vergleich durchgeführt werden können.

Seit diesem Augenblick befassen wir uns nur mit den 
ernsten Stöcken.

Um die Daten miteinander zu vergleichen und die 
Unterschiede möglichst objektiv zu messen, verwenden 
wir den schon oben dargestellten Pearson-Test.
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A b s o l u t e  F r e q u e n z e n  
der Kategorien der Textstruktur in den Abele Speien

Wort
grenze

iSyntagnen- * grenze i Satz- 
* grenze : Replik

grenze
Textgrenze Summen

1 *. !2.V. : 1 .v. :2.V. ¡1 .V. *2.V. ;i •V.!2.V.|1 .V. [2.V
* : II ! in : IV : V : VI VII :VIH: IX : X

E 2 44 188 389 204 72 115 3 1 1018
G 6 46 205 459 241 62 119 3 1 1142
Ł 3 24 184 413 214 36 75 2 1 952
W 3 16 1 10 261 152 34 47 1 1 625

51 14 1 30 687 1522 811 204 356 9 1 3 3737

Bei der Berechnung des Pearson-Testes sind allzu 
kleine empirische Werte, die zu sehr kleinen theoreti
schen Zahlen führen zu vermeiden, weil die Zahl der 
Freiheitsgrade mit jedem neuen t-Wert (Subsumme ffiLr 
eine Vergleichseinheit oder - Kategorie) um i wöchst 
(Anzahl Vergleichskategorien oder -Einheiten minus 1 ), 
wfihrend der Beitrag der Abweichungsquadrate nur gering 
ist» Das verfälscht das endgültige Resultat (die Wahr
scheinlichkeiten werden höher, wodurch der Test an 
Deutlichkeit verliert). Deshalb empfiehlt es sich, die 
Kategorien oder Einheiten mit kleinen Summen in eine 
Gruppe zusammenzufassen, um mit größeren Zahlen arbeiten 
zu können.

In unserem Test wurden die geringfügigen Zahlen aus 
der Rubrik des Zeilensprungs I bei denen aus der HI. 
Rubrik (Zeilenjunktur) addiert, weil sie stilistisch fast 
gleichwertig sind28j die Replik- (VHI) und die Text-

28 Nicht bei der II., wie das im 8 1 9 geschah, wo wir 
die Kategorie nicht differenziert haben. Das erklärt zum 
Teil den Unterschied in dem Signifikanzgrad, der der 
Verteilung dieser Kategorie dort und hier zugeschrieben 
wird. Sonst spielt der Umfang der Grundgesamtheit in den 
beiden Untersuchungen eine Rolle.
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D e r  P e a r s o n  - T e s t  
für die absoluten Frequenzen der Kategorien der Textstruktur

| Esmoreit (Gloriant 'Lanseloet j Winter j Summen

wahr 
theoret. 
dsw-th 
d :th
I+UI wth

44
35
+9

46
40
+6

2,1 1.0

24
33
-9

16
22
-6

2,5 1,5
190
191-1

0,0

211
214
-3

0,0

187
179
+8

0,4

113
117
-4

0,2

130
130
0

7,1
701
701
0

0,6
IV wth

S*

389 459 413
415 465 388
-26 -6 +25

1,6 0,1

261
255
+6

1 ,6  0 ,2

1 522 
1523 -1

5,5

th
£

204 241 214
221 248 207
-17 -7 +7

1,3 0,2

152
136
+16

0,3 2,0

811
81 2 
-1

3,8
VT+VHI++x w

th
*

76
59+17

5,0

66
660

0,0

39
-?!

3536 -1
4,7 0,0

216
2160

9,7
w 115 119 75 48
th | 97 1 09 91 60d~ i+18 +10 -16 -12
X 3,3 0,9 2,8 2,3

3573570
9,3

Summen
wahr
theoret.
£

1018 1142 952 625
1018 1142 953 6260 0 - 1 - 1  

13,3 2,2 12, 3 6 2

3737
3739-2

34,0

X2 = 34,0 * = (6 - 1 )(4 - 1) = 15 P = 0.007

Signifikante V/erte einzelner ^-Summanden ab 3,8 
SigBifikante Vari0 der Kategorie-Summanden (Zeilen) ab 7.8 
Signifikante Werte der Stttcken-Summanden - ab 11 ,1
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klausein (X) sind bei dem Zeilenstil (VI) untergebracht, 
weil sie alle eine Satzgrenze in der 2. Reimpaarzeile 
beinhalten; zuletzt wurde die eine Textjunktur (IX) bei 
dem Stichreim (VII) addiert - Satzgrenze im 1 . Reimpaar- 
vers«

(Die Tafel mit dem Test - S. 264)

Wie man sieht, erreichte der X^-Koeffizient den Wert
3ii,0 , was bei 15 Freiheitsgraden einer Wahrscheinlich-

29keit ca 0,007 entspracht . Wir können die Nullhypothese 
ruhig ablehnen und mit einer Sicherheit von Aber 99 % 
behaupten, daB die Differenzen zwischen den Stöcken sich 
n i c h t  aus einer zufallsbedingten Streuung oder un
kontrollierten Stilabwechslung erklären lassen.

Auf die Tabelle mit dem Test folgt eine Interpreta
tion der Resultate (8 65).

3 65. Interpretation de3 Fearson-Testes zur Textstruktur

Der X^-Test ist nicht nur wegen des Indexes nötzlich.
Wir können aufgrund der Tabelle selbst einiges fest
stellen:
1 Den Löwenanteil an den Gesamtindex liefern Esm. und 

Lans. - zusammen 25,6, damit verglichen ist der An
teil von W klein - 6,2 und der von G noch kleiner:
* beide können außer Acht gelassen werden.

2° Den größten Anteil (9,7) an dem Index, wenn man nicht 
die Rubriken (Stöcke) sondern Reihen mit den einzelnen

29 Obwohl in der Tafel nur abgerundete theoretische 
Werte stehen, sind die X^-Summanden mit den genauen Daten 
berechnet worden. Sie unterscheiden sich übrigens von 
den aus abgerundeten Zahlen erhaltenen Indexjan niemals 
mehr als um zwei Zehntel und der Gesamtindex ist fast 
identisch.
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Kategorien vergleicht, hat der Zeilenstil (VI} die hier 
hinzugefttgten Daten über VXIX und X ändern nicht viel: 
bei gesonderter Behandlung ist der Anteil der VI. Kate
gorie auch am größten, E und L ergänzen sich auch, G 
und W haben beide auch Nullwerte). Darüber hinaus sind 
die Anteile des Stichreims (VII, 9,3 ) und des Enjambe
ments (II, 7,1) bedeutend} der letzte ist aber nicht 
signifikant.

3° Höchst merkwürdig ist der geringfügige Anteil (0,6) der 
Zeilenjunktur (brechungslose Paare III und Zeilensprung
I), sowie auch jener der Brechung (V).
Wie können diese Feststellungen interpretiert werden?

Zu 1°: E - Ł: E * G. Ł * V

Interessant ist, daß sich L und E als weitgehend kom
plementär verhalten: ihre Abweichungen in H ,  IV, VI ni
vellieren sich ideal, die übrigen haben überaHein ent
gegengesetztes Zeichen. Das bedeutet, daB sie hinsicht
lich aller Strukturmerkmale sich auf gegensätzlichen 
Polen befinden. Dasselbe betrifft G im Verhältnis zu V, 
bloß sind die Abweichungen dort nicht so groß.

Andererseits läßt sich eine identische textstrukturel
le Tendenz bei E und G feststellen: ihre Abweichungen von 
dem jeweiligen theoretischen Erwartungswert haben immer 
dasselbe Zeichen, bloß sind sie bei E fast überall größer 
als bei G.

Das letzte gilt grosso modo für L und W, außer der Ka
tegorie I und III.

Verglichen mit dem theoretischen Uodell zeichnet sich 
E s m o r e i t  durch zwei hohe Defizite und einen 
hohen UeberschuB n e g a t i v aus: es hat weniger Reim
paar junkturen und Brechungen und mehr Zeilenstilverse als 
es zu erwarten wäre. Die beiden ersteren sind stilistisch 
als positive, das letztere als ein negatives Merkmal zu 
betrachten, daher das Urteil ’negativ*. Demgegenüber hat 
E einen UeberschuB an Enjambementszeilen (Reimpaarsprung,
II) das p o s i t i v  zu beurteilen wäre, aber nicht 
signifikant hoch ist. Der UeberschuB bei VII, Stichreimhttp://rcin.org.pl
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eignet sich nicht, als positiv oder negativ bezeichnet 
zu «erden, «eil die Eeplikenllnge schwierig so bewertet 
«erden kann. Der Anteil des stilistisch Negativen ist 
bei S relevant grBBer als der des Positiven. 
G l o r i a n t  hat keine signifikanten Abweichungen 
vom theoretischen Modell und seinen Anteil an dem r -  
-Index kann man vernachlBssigen. Das bedeutet vielleicht, 
daB dieses Stück als eine Art Mittelmaß für die übrigen 
oder als ein strukturell typisches Stück aus der Gruppe 
betrachtet «erden kann.
L a n s e l o e t  zeichnet sich durch ein Defizit (TI) 
und einen UeberschuB (IT) p o s i t i v  und durch ein 
Defizit (II) n e g a t i v  aus. Nur die Vermeidung des 
Zeilenstils (VI) kann für ein si&iifikantes Merkmal an
gesehen «erden»
¥ i n t e r e.S. hat kleine Ueberschüsse die als posi
tiv gelten künnen (vor allem II - Enjambement und V - 
Brechung), die aber die Sigaifikanzschwelle nicht über
schreiten.

Zu 2° und 1°

Der geringfügige Anteil der Zeilenjunkturmenge an dem 
-Index bedeutet vor allem, daB die Verteilung dieser 

Erscheinung weitgehend proportional ist - die theoreti
schen Werte decken sich fast genau mit den empirischen. 
Veil das alle Stücke betrifft, die sonst allerlei Dif
ferenzen aufweissen, kann in bezug auf diese Dimension 
folgende Hypothese formuliert «erden: die Verteilung der 
Reimpaarjunktur ist veitgehend stabil und spiegelt einen 
System-, nicht einen Textzustand w-ider (langue - parole). 
Deshalb wird diese Kategorie nicht geschickt sein, die 
Stücke mit ihren einschlügigen Mittelwerten miteinander 
zu vergleichen, um so mehr eignet sie sich aber dafür,

deren innere Homogenität zu prüfen - s.u. die Statis
tiken der Distribution und der Replikenlflnge in den Para
graphen 66-69.
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In Bezug auf die Frage der Zussmmengeharigkeit der 
StBcke liefert der Test folgende sichere Ergebnisse:
- der Differenzierungsgrad des ganzen Korpus ist signi
fikant groß und soll philologisch interpretiert werden

- von den Textstrukturkategorien weisen nur zwei (der 
Zeilenstil VI und der Stichreia V H )  signifikante 
Differenzierung auf} darauf sollte das Hauptaugen-^ 
merk bei der philologischen Interpretation gerichtet 
werden

- von den 4 Stücken zeigen nur 2 - E und Abweichungen vom,theoretischen M0dell.Abweichungen sind immer entgegengesetzt
bringen eine Opposition zwischen den beiden Stflcken
zustande. Das verhalten von Q und T  weicht auf eine
nichtsignifikante Weise von dem theoretischen Modell
ab, was zu keinen Urteilen aber ihre Relation zu den
anderen berechtigt.

8 66. Distribution der Kategorien der Textstruktur

Fttr die in den FBchern I - X genannten Erscheinungen 
wurden im 8 64 die Frequenzen in den ernsten Stflcken 
angegeben. IM nun dem Umstand Rechnung zu tragen, daß 
nicht nur die Frequenz, sondern auch die Distribution 
signifikante Differenzen in der Verteilung aufzuzeigen 
vermag, folgt jetzt auf die quantitative Analyse eine 
Darstellung der Distribution der Erscheinungen in den 
ersten Reimpaarzeilen (I, III, V, VII, IX).

Die Distributionstabellen lassen zwei wichtige Dinge 
beobachten: wie lang die einzelnen Repliken sind (durch 
Feststellung der Entfernung der Stichreimzeichen) nnri 
wo es längere Folgen von Reimpaaren mit und ohne Brechung 
gibt. Die erste re Beobachtung ermflglicht. es, die Anzahl 
von Sprecherwechsela im Stack und damit die mittlere Re- 
plikenlinge zu berechnen (s.u. 8 69). .

Die zweite Beobachtung betrifft die Abfolge der flbri- 
gen Erscheinungen im Text. Um ein deutlichen^ Bild zu 
erhalten, kflnnen wir sie folgendermaßen in Relation 
bringen, daß die Brechungserscheinungen (V und VII, Beim-

L aigiifikanteThre^iDsoluten
gerichtet und
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paarbrechung und Stichreim) den Enjambementserscheinun- 
gen (I und III, Zeilensprung und Zeilenjunktur) gegen
übergestellt werden: Brechung - keine Brechung des Reim
paars*

Beide haben einen entgegengesetzten künstlerischen 
Viert; Häufungen der Zeichen für die Brechung werden des
halb im Distributionsdiagramm zu erwarten sein, weil es 
sich um eine vorherrschende Technik handelt, lBngere 
Folgen von diesen Zeichen kOnnen also nicht als etwas 
Außergewöhnliches betrachtet werden.

Demgegenüber darf die Nichtbeachtung des vorherr
schenden Schreibprinzips für stilistisch relevant er
klärt werden. Man muB natürlich immer wissen, daß kein 
dichterisches Prinzip hundertprozentig realisiert wird, 
deshalb soll die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, 
daß Folgen von brechungslosen Paaren durch das Spiel des 
Zufalls Zustandekommen. Diese Möglichkeit kann für die 
Folgen beliebiger Lflnge probabilistisch bestimmt werden, 
und wenn die berechneten Wahrscheinlichkeiten eine an
genommene Signifikanzschwelle überschreiten, werden die 
Folgen als nicht zuföllig zu behandeln sein, zu inter
pretieren entweder als ein Merkmal des Individualstils 
(ein Maß der Toleranz des Verfassers gegenüber den Ab
weichungen von der Norm) oder als eine Spur fremder Ein
griffe (Interpolationen im Text) - vgl. 3 67 und 68.

In den Diagrammen werden folgende Zeichen benutzt:
: "keine Brechung, III. Fach*

"=• : "Zeilensprung, I. Fach"
"1 • : "Reimpaarbrechung, V. Fach"

: "Stichreim", VII. Fach-
Unters trichene Zeichen: 1, - , + deuten eine Replik

grenze in darauffolgender Zeile an: der Definition nach 
sind das (die seltenen) Replikklauseln (Fach VHI); das 
letztere + steht für eine einzeilige Replik.

Für die Diagramme sehe man die Beilage 2, s. 361-265.
Durch Beobachtung und Messung der Abstlnde zwischen 

bestimmten Zeichen können wir den beigefügten L~agrammen 
bestimmte Größen entnehmen.
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Wir wollen zwei Arten dieser GrBBen untersuchen: die 
Reihen von Zeilenjunkturen und die Lange der Repliken.
Die ersteren, die wir im 8 67 u. 68 behandeln, bestehen in 
ununterbrochener Folge einer und derselben Erscheinung; 

die letzteren (s. 8 69) ergeben sich aus den AbstSnden 
zwischen den Stichreim-Zeichen,

8 67, Zeilen.iunkturfolgen

Die Interpretstion des Pesrson-Testes zur Textstruktur 
(8 65) hat uns zu der Feststellung einer gleichmSBigen 
Verteilung der Kategorie ’Zeilenjunktur* im viergliedri
gen Korpus gefBhrt# Nach der Beobachtung ihrer Distribu
tion (im vorigen Paragraphen) sehen wir uns vor dem Pro
blem, wie Folgen von mehreren brechungslosen Paaren nach
einander zu beurteilen sind: kBnnen sie - gesehen die 
Frequenz der Erscheinung - allein durch das Spiel des 
Zufalls entstehen (wie etwa Folgen von Sechsen beim 
Wflrfelspiel)? DaB die Verteilung der Werte eine normale 
Zufallsverteilung ist, wird im folgenden Paragraphen ge
zeigt.

Die Frage ist eine kombinatorische und kann mit dem 
Apparat der Kombinatorik beantwortet werden.

Wenn fflr eine oder mehrere Gxundgesamtheiten (wir 
nehmen die Texte gesondert) die absolute Frequenz einer 
Erscheinung und die der Bbrigen Kategorien bekannt sind, 
kBnnen wir die r e l a t i v e n  Frequenzen p für 
diese Erscheinung und q für den Rest berechnen (natflr- 
lich gilt q = 1 - p). Entnimmt man nun dem Text zufällig 
Folgen von n Wertstellen (hier: Reimpaare), dann besteht 
eine bestimmte Wahrscheinlichkeit P, innerhalb dieser 
Ziehung Folgen von k Belegen dieser Erscheinung zu er
halten; diese Wahrscheinlichkeit ist nach der Rewtonschen 
Formel zu berechnen (Müller 52):

• cn * P * 9.

- wobei - die Anzahl der Kombinationen von n Elementen 
je k - aus der Formel
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C i .  °!n k! (n - k)i
zu berechnen ist.

Vas uns interessiert, ist die Wahrscheinlichkeit, daß 
man bei zufälliger Ziehung von n Einheiten alle n Wert
stellen durch eine und dieselbe Erscheinung besetzt fin
den wird, das heißt wir untersuchen den Fall k = n.

Unter diesen Umständen haben wir Pv = pQ, weil
n  n !c » ------ = 1
n ni Oi

und q° a = q° = 1
Die allgemeine Formel ist gut, um bestimmte Passagen, 

Repliken oder suspekte Abschnitte probabilistisch zu 
testen. Serien, wofür signifikant kleine Wahrscheinlich
keiten gelten, werden aufgezBhlt. Die relative Frequenz 
der brechungslosen Reimpaare erhält man aus der absoluten 
Frequenz der Kategorien I und III, die man durch jeweilige 
Anzahl der Reimpaare im Stück dividiert (die Zahlen sind 
in der Tabelle auf S.263 zu finden)

E a m o r e i t
Die relative Frequenz der brechungslosen Paare ist hier: 
p = 0,3733
Den Wertstellen mit Zeilenjunktur (wegen des geringen An
teils des Zeilensprungs I an der Erscheinung der Brechungs- 
losigkeit wird er nicht mehr stets mit vermeldet) ent
spricht die Wahrscheinlichkeit P1 = p1 =0,3733.

2Zwei Zeilenjunkturen nacheinander haben P2 = p = 0,14 
Drei brechungslose Paare: P, = p^ = 0,052 
Bei n = 4: P4 = p4 = 0,019 
n = 5» P5 = 0 ,007•
Längere Serien begegnen in diesem Stück nicht. Die un

ten erwähnten Folgen mit signifikant kleinen Vatfschein- 
lichkeiten werden hier nur angewiesen, die eventuellen 
kurzen Kommentare ersetzen keinesfalls eine teztologi- 
sche Untersuchung.
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n = 5; drei Serien:
1 ) E 95-97-99-1 01 -1 03

Hier wurde von der Forschung keine Emendation vprge
schlagen} die Stelle steht sber im Zusammenhang mit 
dem vieldiskutierten Abschnitt 83-38: sie ist dessen 
Wiederholung: der König bittet den Meester um Rat, 
den jener ihm gerade versprochen hat. Vgl. Duinhoven 
1977a.

2) E 235-237-239-241-243
Nach Duinhoven liegt in E 237 ein Satzende vor (also 
doch eine Brechung); es scheint aber nicht fLberzeu
gend , denn die Zeile 238 Want u mochte daer af ver- 
driet 239 Comen... ist doppelt (Unterstreichungen) 
an die vorige gebunden und kann schwierig für einen 
selbständigen Satz erklSrt werden. Die Edition von 
Duinhoven enthllt noch mehr Stellen mit Satzenden 
dort, wo andere Editionen keine Brechung setzen. 
Unsere Version deckt sich weitgehend mit der von 
Leencertz und Roemans - Van Assche.

3) 81 3-81 5-81 7-81 9-321
Eier wurden Emendationen vorgeschlagen, für die Z. 
819-20 (Moltzer, Leendertz).

n = 4; zwei Serien:
1) 303-305-307-309

- keine finendationen vorgeschlagen
2) (Prolog) 21-23-25-27

- einige Emendationen vorgeschlagen (21,22); Versuch 
einer Rekonstruktion (25-28) bei Duinhoven.

G l o r i a n t
Hier haben wir eine relative Frequenz, p = 0,3663 und 
folgende Wahscheinlichkeiten PQ fttr die Serien von n 
brecnungalosen Paaren; n = 3, 4, 7, 8 (5 und 6 begegnen 
nicht)
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p = 8; P = 0.0003; eine Serie 
G 833-5-7-9-841-3-5-7

a = 7. P = 0,009; eine Serie
G 589-591-3-5-7-9-601 (vgl. das Kommentar zu G 577-612 
im folgenden Paragraphen)

n = 4. P = 0.018; fflnf Serien
1 ) 151-3-5-7
2) 285-7-9-291
3) 577-9-591-3
4) 951-3-5-7
5 ) (Prolog) 1-3-5-7

n = 3. P = 0.049; zehn Serien
1) 237-9-241 6) 983-5-7
2 ) 359-361-3 7) 1009-11-13
3) 479-481-3 8) 1019-21-23
4) 537-9-541 9) (Prolog) 11-13-15
5) 803-5-7 10) (Prolog) 19-21-23

Zu 1) Duinhoven 1980b:87 f., Z. 236-243.
Zu 3) Duinhoven I980b:89 f., Z. 474-488.
Zu 5) Duinhoven 1980b:93 f., Z. 800-810.

L a n s e l o e t
p = P1 = 0,3929; P2 = 0,1543; P3 = 0,06 - nicht 
Pg = 0,004 - eine Serie signifikant

L 767-9-771-3-5-7, vgl. das Kommentar zu L 757-792 im folgenden Paragraphen.

P^ = 0,009 - zwei Serien
L 97-9-101-3-5» vgl. Duinhoven 1977a: 227-230.
L 581-375-7-9. Ti'ijngaard s 1962:326 nimmt eine Inter 

polation nach Z. 580 an: die Stelle zeige eine neue 
tecnnische Qualität: räumliches Denken.
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P^ = 0,024 - vier Serien

L 1 6 7 - 9 - 1 7 1 - 3  

L 4 9 7 - 9 - 5 0 1 - 3  

L 7 4 9 - 7 5 1 - 3 - 5  
L  7 9 1 - 3 - 5 - 7
Vgl. das Kommentar zu L 757-792 im folgenden Paragraphen

V i n t e r  e.S. 
p  = P , =  0 ,3 6 1 6 }  P 2 = 0 ,1  3 0 7 }

P? = 0,0008, eine Serie

W 2 9 7 - 9 - 3 0 1 - 3 - 5 - 7 - 9

P^ = 0,017, drei Serien
O  V 21 - 3 - 5 - 7
2 )  V 1 0 3 - 5 - 7 - 9

3 )  W 2 6 9 - 7 1 - 3 - 5

Pj = 0,047, neun Serien
T )  5 5 - 7 - 9  6 )  2 3 7 -9 -2 4 1

2 )  1 2 5 - 7 - 9  7 )  2 5 3 - 5 - 7

3 )  1 3 5 - 7 - 9  8 )  4 6 4 - 7 1 - 3

4 )  2 2 9 - 2 3 1 - 3  9 )  5 6 5 - 7 - 9
5 )  2 4 5 - 7 - 9

Die niedrigen Wahrscheinlichkeiten der längeren Folgen 
von brachungslosen Reimpaaren nacheinander können ver
schieden interpretiert werden; wenn man darin keinen aus
reichenden Grund dafür sieht, um die einschlägigen Stellen 
für verdorben zu erklären, was immer die einfachste Lösung 
ist, können sie ruhig als ein Hinweis auf die Möglichkeit 
einer Interpolation oder einer Entstellung verstanden 
werden und als eine Einladung zur textologischen Unter
suchung dienen.
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8 68» Statistiken der brechungslosen Paare

Die Distributionstabellen und die dort beobachteten 
Folgen von brechungslosen Paaren boten keine Möglich
keit, um Parameter auszuarbeiten, mit deren Hilfe die 
innere Differenzierung dieser Texte aufgedeckt werden 
könnte. Diesem Zweck dienen die jetzt folgenden Statisti
ken der brechungslosen Paare. Die Mittelwerte wurden für 
die einzelnen Stücke aufgrund der Distributionstabellen 
aus der Beilage' 2 zu 8 66 berechnet, die zu diesem Zweck 
in Abschnitte eingeteilt wurden, deren L8nge der Zeilen
anzahl der jeweiligen Prologe genau entspricht. Das wird 
vor allem einen Vergleich des Prologs mit dem entsprechen
den Stück ermöglichen, zugleich wurden aber einige signi
fikant abweichende Abschnitte in den Stücken selbst an
gewiesen.
E s m o r e i t
Abschnitte je 30 Zeilen: 1-30-60-90-120-1 50-180-210-
enthalten x brechungslose Paare: 10 5 5 10 5 4 5
-240-270-300-330-360-390-420-450-480-510-540-570-600-630 

6 7 2 5  3 .5 6 5 6 7 2 6  6 5
-660-690-720-750-780-810-840-870-900-930-960-990-(1 018) 

9 6 6 5 5  6 9 4 6 4 7 5  (3)
x n x.n x-m u=>-> - ■ P0
2 1 2 4 ■-3,67 1,98 0,048
3
4

1
3

312 n i c h t
.56

11
9

5554 s i g n i f i k a n t
7 3 218 - -
9 2 18to 2 20 +4,33 2,34 0,019

33 187 
m = 5,67 
6 = 1,85
Der Bereich m - 1C umfaßt 75,9 % aller Werte, was 

mehr ist, als die Gaußsche Kurve als Modell der Normal
verteilung verlangt (68,26 %).

Im Bereich m - 2 <5 befinden sich 89,3 % aller Werte
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der Veränderlichen, was weniger ist als die erforderli
chen 95,44 »•

Im Bereich m - 36 befinden sich alle A'erte (erforder
lich 99,74

Die Koraalverteilang liefert also eineangenSherte Be
schreibung der Erscheinung.

Die Abschnitte mit signifikant hohen x-7/erten werden 
unten, nachdem alle Parameter bestimmt sind, gemeinsam 
fttr alle Stttcke kommentiert.

G l o r i a n t
Abschnitte: 1 -36-72-1 08-1 44-180-21 6-252-288-324-360-396-
x-’Jerte: 1 3 4 3 3 5 6 9 6 8 6 6
-432-468-504-540-576-61 2-648-684-720-756-792-828-864- 

7 4 6  5 7  13 6 9 8 8 4 6  10
-900-936-972-1 006-1 044-1 080-1116-(1142)

4 3 8 6 11 5 8 (4)

L a n s e l o e t
A : 1-36-72-1 08-144-180-21 6-252-288-324-360-396-432-468- 
x: 6 9 7  10 6 5  10 9 2 7 6  5 7
-504-540-576-61 2-648-684-720-756-792-828-864-900-(928)-(952) 

8 4 4 9 5 7 5 9 12 8 6 8 (6) (7)
Statistik der brechungslosen Paare in Gloriant

x n x.n x - m u P
3 3 94 4 16
5 3 156 8 48
7 2 14 n i c h t8 5 40 s i g n i f i 
9 2 18 k a n t10 1 1©

11 1 1 112 - -

13 2 26 +6,32 2,42 0,016
31 207

m = 6,68 
<S = 2,61

Der Bereich n l ö  umfaßt 72,9 % der Werte 
m - 2<s 87,44 %
n - 3<? 100 %

Die ilormalverteilung bietet eine angenSherte Beschreibung 
der Veränderlichen.
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x n x.r
2 1 2
3 - -
4 2 8
5 4 20
6 4 24
7 4 28
8 3 24
9 4 36
10 2 2011 - —

12 1 12

Statistik der brechungslosen Paare in L a n s e l o e t

-4,96 2,222 0,026

n i c h t
s i g n i f i 
k a n t

+5,04 2,25 0,024
25 f74

m = 6,96
0 = 2,24 Der Bereich m -<? umfaßt 75,9 % aller Werte

v? 26 91 ,95 %
m - 3ö 100 %

Die Normalverteilung liefert eine angenfiherte Beschrei
bung der Erscheinung.

W i n t e r  e.S.
Inventar der brechungalosen Paare
Abschnitte: 1 -20-40-60-80-1OQ-1 20-140-160-1 80-200-220-
x-Werte: 3 6 6 4 1  4 7 4 3 4 2
-240-260-280-300-320-340-360-380-400-420-440-460-480- 

5 7 5 3 7 3 1  3 1  3 2 3 5
-500-520-540-560-580-600-620-(625)

1 2 2 2 7 3 4

Statistik

x n x.n x - m u P
1 4 42 5 10 n i c h t
3 8 24 s i g n i -
4 5 20 f i k a n t
5 3 156 2 12
7 4 28

3t 113 
3,65

<3 *  1,86 
Le Werte t

wieder eine angenäherte Normalverteilung.
Alle Werte befinden sich in dem Bereich 26 , also
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Aus dem statistischen Gesichtpunkt sind folgende Ab
schnitte bemerkenswert:
B 1-30 (Prolog), B 91-120, G 1-36 (Prolog), G 577-612 
und L 757-792,

FBr alle gelten Wahrscheinlichkeiten fflr ein zuffllli- 
ges Eintreten solcher hohen Abweichungen tob Mittelwert 
um 0,02, d.h. 2$. Man kann also mit einer Sicherheit 
von 98 % behaupten, daB diese Abschnitte wegen der außer
ordentlich hohen Frequenz der Zeilenjunktur als stilis
tisch abweichende (fremde?) Elemente zu betrachten sind. 
Dies kann verschieden interpretiert werden. Fflr die Pro
loge, die schon mehrmals als stilistisch fremd bezeich
net worden waren, wird wohl die Hypothese von einem an
deren Verfasser die einfachste, aber nicht die einzig 
mflgliche, Erklärung sein (vgl. Kap. 4.3*2).

Zu B 91 -1 20 - vgl. das Kommentar.bei der Folge von 4 
brechungslosen Paaren des E 95-7-9-101-103 (§ 67).

Zu G 577-61 2: Dieser Abschnitt flllt ungefihr mit dem 
langen Monolog des Helden G 568-615 zusammen, der sich 
auch durch eine außerordentlich hohe Frequenz des Zei
lenstils auszeichnet: 7z, was eine relative Frequenz von 
0,3 bedeutet, während fflr das ganze Stflck 0,1 gilt. Eine 
solche Abweichung kann aus der Eigenständigkeit lyri
scher Passagen in dramatischen Texten erklärt werden, 
worauf z.B. Kalff (1903:307) aufmerksam macht. Gesehen 
den Umstand, daB dieser Monolog auch außerordentlich 
lang ist (s.u. 8 69 - er macht 4,4 % des ganzen Textes 
aus und wird wegen der länge fflr hflchst suspekt erklärt), 
kann man doch an eine Interpolation denken (er enthält 
ein leicht erkennbares Gebet 576-603).

Zu L 757-792 - dieser Abschnitt steht im Zusammenhang 
mit der Serie von 6 ungebrochenen Paaren 767-777 und mit 
den Serien von 4 Paaren L 749-755 und 791-797: alle soll
ten miteinander textologisch und inhaltlich-kompositorisch 
interpretiert werden, weil sie demselben Handlungsab
schnitt angehflren.
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AuBer den unbestritten signifikanten negativen Ab
weichungen haben die Statistiken einige Stellen aufge
deckt, wo die standardisierte ZufallsverBnderliche 
Werte annimt, die.dicht Aber der Signifikanzgrenze 
liegen, z.B. E 631-660, 811-840 hier Verbesserungen 
vorgeschlagen: Duinhoven 1977c: 101', G 1009-1044, W 121- 
-140 , 241-260 , 301-320 , 561-580. Es sei auch auf vor
bildliche Passagen hingewiesen: E 271-300, 511-540,
vor allem L 289-314.

8 69« Replikenlfinge

Die mittlere Replikenlinge m ist statistisch gesehen 
ein Parameter einer Größe, nicht einer Menge, es 18Bt 
sich aber durch die Frequenzzahl f der Stichreimzeichen 
(eventuell mit anderen Replikengrenzsignalen) bestimmen; 
wenn wir deren relative Frequenz p bestimmen (f divi
diert durch die Summe der Wertteilen), dann stellt die 
mittlere Replikenlflnge den Kehrwert der relativen Fre
quenz dar:

1
m  ~  p

(und umgekehrt: p = 1 :m).
Unten werden die Replikenlangen in jedem Stack erst 

inventarisiert, danach folgen Statistiken der Mittel
werte mit probabilistischer Interpretation der Einzel
werte der Replikenlinge (Abweichungen vom Mittelwert 
und Anteil am Textganzen).

Die Prologe und die Epiloge wurden ausgeschlossen.
FBr das Inventar sehe man Beilage 3» S. 366-381.
Wir erhalten für Esmoreit 117 Repliken auf 976 Zeilen 

Spieltext. Die Stelle im Einzelpart Damiets, wo die 
Spielortverschiebung stattfindet (Damast - Sizilien, E 
868-873) wurde als eine Replik gezahlt, denn der angebli
che Neuansatz auf Sizilien, den moderne Ausgaben anbringen, 
ist in der Handschrift nicht gekennzeichnet. In dem Ab
schnitt 996-1006 ist zwar DE JQNGKELINC NOCH an der Reihe, 
wie im vorigen, dazwischen steht aber eine ausdrücklich 
im Bähnentext angedeutete Bahnenaktion "Robbrecht hanct-
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men hier" und der Verfasser sah sich gezwungen, um hier 
einen Neuansatz anzubringen. Diese Replik ist insofern 
selbständig, daß dort keine inhaltliche Fortsetzung der 
vorigen Replik Esmoreits vorliegt und sie konnte genauso 
gut durch eine andere Figur des Stückes (außer Robbrecht, 
der es aus ganz bestimmten Gründen nicht konnte) gespro
chen werden. Der zweite Epilog und der Epilog im L (ent
sprechend durch den Keester und Reinout gesprochen) 
wurden ausgeschlossen, v/eil diese Figuren dabei ganz aus 
der Rolle treten.
Die Daten aus den Rubriken 1 , 2 , 8  und 9 betreffen die 
Entropie und werden im folgenden Paragraphen besprochen, 
x - Einzelwerte der ReplikenlSnge in Versen 
n - Anzahl von Repliken'gegebener Länge 
x.n - Umfang der Repliken derselben Länge 
m - Mittelwert der ReplikenlSnge
u - die standardisierte Abweichung von dem Mittelwert:

(x - m) dividiert durch die 6 (Standardabweichung 
der Gesamtmenge)

P - die Wahrscheinlichkeit, die standardisierte Abwei
chung u rein zufBlling zu erhalten

Wie man sieht, haben die Repliken, länger als 20 Zeilen, 
signifikante Abweichungen. Bei P = 0,024 können wir noch 
zweifeln: wir haben mehr als 2 Chancen für 100, uns zu 
irren, wenn wir eine solche Abweichung zufällig nennen, 
was natürlich nicht viel ist. Bei den Repliken von 24 
Zeilen, Meester 106-129 und Robbrecht 314-337 ̂ besteht 
nur 1 solche Chance für 100, bei der 27-zeiligen Replik 
von Robbrecht (Monolog 31-57) - 2 für 1000, bei dem 34- 
-zeiligen Monolog von Damiet (426-459) - 2 für 100 000.

Bei der Interpretation dieser Abweichungen wird man, 
wie gewöhnlich, zwischen zwei Hauptmüglichkeiten wählen 
müssen: ̂ Interpolation (spätere Einschiebungen, die den 
Text länger machen) und kompositorische Absicht des Ver
fassers, der bestimmte Repliken bewußt länger auffaßt.
Für das letztere scheint der Umstand zu sprechen, daß 
wir es (bis auf Meester 106—129) mit Monologen zu tun 
haben. Andererseits gibt es aber doch Monologe, die
30. Zu E 330-331: De Vooye 1946:29-30.
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nicht Überlang sind und doch die beabsichtigte komposito
rische Rolle erfüllen. Eine textologische Untersuchung 
ist jedenfalls berechtigt.

Wie man sieht, gibt es in Gloriant 121 Repliken auf 
1103 Zeilen Spieltext, was eine mittlere Replikenlänge 
m = 9,12 ergibt. Signifikante Abweichungen von dem Mittel
wert weisen folgende Repliken (unter der unterbrochener 
Linie in der Tafel) auf:
24 Zeilen: Elorentijn 220-243 und Gheraert 470-493

- hierfür gelten 36 Chancen für 1000, sich 
zu irren, wenn man eine solche eine Abwei
chung zufällig nennt 

26 Zeilen: Gloriant 828-853 - 17 Chancen für 1000, 
denselben Fehler zu begehen 

30 Zeilen: Florentijn 188-217 - 3 Chancen für 1000 
48 Zeilen: Gloriant 568-615 - 6 Chancen für 100 000 000.

Oben (8 67, S.273.) wurde gezeigt, daB die beiden 
24-zeiligen Repliken je eine Serie von drei brechungs
losen Paaren enthalten, wofür auch signifikant kleine 
Wahrscheinlichkeit gilt (0,049)} die 26-zeilige Replik 
enthält die Serie von 8 Zeilenjunkturen (P = 0,0003); 
die 48-zeilige - die Serie von 7 brechungslosen Paaren 
(P = 0,009). Der letzte Monolog wurde auch im 68. Para
graphen wegen der abweichend hohen Zahl der brechungs
losen Paare für suspekt erklärt (s.o. S. 276 und das 
Kommentar auf S. 278).

Wir erhalten für Lanseloet 76 Repliken auf 892 Zeilen 
Spieltext, was einen Mittelwert m = 11,74 ergibt (ff 8,78). 
Das Stück hat fünf außerordentlich lange Repliken:
29) 44 Zeilen - Sanderijn 322-365; für diesen Monolog

gilt die Abweichungswahrscheinlichkeit 
von 0,0002; wir künnen also ruhig sagen, 
daß es keineswegs dem Zufall zuzuschrei
ben sein wird: es gibt nur 2 Chancen für 
10 000, daß wir mit dieser Entscheidung 
einen Fehler begehen; es ist ein Bei-
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spiel eines potenziell eigenständigen 
Abschnitts (eine lyrische Passage) der 
wegen der Häufigkeit von brechungslosen 
Paaren n i c h t  bemerkenswert war.

30) 36 Zeilen - Der Ritter 366-401 ; wie in dem Inventar 
angedeutet, besteht dieser Monolog aus 
drei Teilen, zweimal durch eine explizit 

• vorgeschriebene Bahnenaktion (nu stect 
hi den hören) unterbrochen; man kann dai«.
in den Versuch des Autors erkennen, 
eine aberlange Replik doch nicht so lang 
erscheinen zu lassen; dies scheint die 
statistischen Bedenken in diesem Fall 
aufzuheben.

76) 35 Zeilen, SchlüBmonolog von Lanseloet 894-928;
P = 0,008

48) 32 Zeilen: Waldhater 580-611
49) 32 Zeilen: Reinout 612-643

FBr die Abweichungen der beiden Repliken 
gilt eine Wahrscheinlichkeit, zufällig 
einzutreten, um 0,021 . DaB beide nachein
ander auftreten, ist probabilistisch auch 
sehr suspekt. F8r die Replik Kr. 48, die 

auch eine abweichend lange Serie von 5 brechungslosen 
Reimpaaren enthalt (P = 0,009) und wogegen ein drama- 
-strukturelles Argument von Wijngaards vorliegt (für 
beides s.o. 9 67), ergibt das eine vierilltige Evi
denz ihrer Andersartigkeit. Vgl. auch BeitrSge zu 
Textkritik der Z. 571 bei Hofftaann, zu Z. 591 bei 
Leendertz, besprochen von M. de Vries 1 873:75.

In Winter e.S. gibt es 48 Repliken auf 605 Zeilen 
Spieltext, was eine mittlere Replikenlange m = 12,6 
ergibt (d 7,34).

Die Statistik liefert uns Informationen über eine ab
weichend lange Replik Nr. 28: Moyaert 408-437, woftlr die 
Wahrscheinlichkeit um 0,018 gilt; die Nullhypothese, 
daß die Abweichung aus dem Spiel des Zufalls zu erklären 
sein kann, ist abzulehnen.http://rcin.org.pl
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V e r g l e i c h  
der Mittelwerte der Replikenlänge

Esmoreit pür die PonPel sieh s .l87
m = 8,34
d2 = 36,48
n-1 = 116

Gloriant. 
u = 0,91 m^ = 9,12
P = 0.37 62 = 50,41

n-1 = 120
u = 2,93 u = 2,18 Lanaeloet
P = 0,003 P = 0,029 = 1 1,746 .= 77,09
_________________________n-1= 75__________________
u = 3,52 u = 2,78 u = 0,58 ".iinter e.S.
P =0,0004 P = 0,005 P = 0.56 m = 12,6

d2 = 53,88 
n-1 = 47

Wie man sieht, sind die Abweichungen zwischen den 
Mittelwerten für Replikenlänge zwischen £ und L, W, so
wie G und L, W signifikant groß; für £ und G sowie L mit 
W dagegen besagt das Resultat, daß die beiden Paare 
statistisch einer Grundgesamtheit angehÖren, was ihre 
stilistische Verwandtschaft hinsichtlich dieses Merkmals 
bedeutet. (Wir akzepieren hiermit die Nullhypothese).

Die Frequenzen der Repliken bestimmter Länge weisen 
ebenfalls eine beträchtliche Differenzierung auf, was 
schon Gegenstand historisch-stilistischer Interpretation 
war. Sind die Unterschiede signifikant? Dazu der unten
stehende Test»

http://rcin.org.pl



284 5. Der Stil

D e r  P e a r s o n - T e s t  
für das Replikeninventar der AS

Lange
Zei?»

E ' o wahr I  th e o r . +d . 8 X* th  d Sh
L 2 
d wth d

Sumsen- 
?h 4 *

1-3 18 0 ,8 18 0 ,6 7 0 ,6 2 2 ,6 45 4 .6
14 ,5 +3,5 15 +3 M 6 -4 44 .9 +<U

4 28 1 .3 23 0 ,0 13 0 ,2 6 1 .2 70 2 ,7
22 ,6 +5,4 23 ,4  -0 ,4 14,7 -1 ,7 9,3 -3 .3 70 0

6 1312 ,6
0 ,0

+0,4
17 1 ,2  
13 +4‘

5
8 ,2 1 .2-3 ,2

4
5,2 0 ,3-1 ,2

39
39

'2 , 7
0

8 . 13
14 ,9

0 ,2
-1 .9

16 0 ,0  
15 ,4  +0,6 9

9,7
0 ,0

-Q .7
8
6,1

0 ,6
+1,9

46
46,

0 ,8  
1 -0 ,1

10 17
12 ,9

1 .3
+4,1

13 0 ,0  
13 ,4  -0 ,4

7
8 ,4

0 ,2
-1 .4

3
5,3

1,0
-2 ,3

40
40 2 ,5

0

11 
12 » 7

10,3 1 ,1
-3 ,3

10 0 ,0  
10 ,7  -0 ,7

9
6 .7

0 ,8
+2,3

6
4,2

0 ,7+1,8
32
31.

2 ,6  
9 +0,1

14 5
6 ,5 0 ,3

-1 ,5
2 3 ,3  
6 ,7  -4 ,7

10
4,2

8,0
+5,8 3

2,7
0 ,0

+0,3
20
20,

11 ,6
1 -0 ,1

15
16 5

3 ,9
0 ,3

+1.1
3 0 ,34 -1 2

2 ,5
0 ,1

-0 ,5
21,6 0 ,1

+0,4
12
12

0 ,8
0

17
18 3

5 ,8
1 ,4

-2 ,8 7 0 ,2  6 +1 4,
3 ,8

0 ,0
+0,2

4
2,4

1 ,1+1,6
18
18 2 ,70

1920 
22

4
5,2 0 ,3-1 ,2 7 0 ,5  

5,3 +1,7
2
3,4

0 ,5
-1 ,4 32,1

0 ,4
+0,9

16
16 1 ,7

0
24-48 47,6 1,8-3 ,8 5 1 ,1  

8 -3
8
5 +3

1 ,8 7
3,2

4 ,6
+3,&

24
24

9 ,30

I
117
117

8 ,8
0

121 7 ,2  
120,9 +0,1

76
76 13 ,40

48
48,1

12 ,6
-0 ,1

362 42 ,0  
362 0

^ *,(11 - 1)(4 - 1) * 30 )z2 ■ 42,0; . unter der Schwelle 43,8
. Die Schwellen von 5 %: bei 30 Preiheitsgraden - 43,8

bei ^ * 10 (Stiicice) - 18,3
 _______ bei J » 3 (Repliken) - 7.6__________
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Der X^-Index überschreitet die Signifikanzschwelle 
nicht. Die Nullhypothese darf nicht abgelehnt werden, 
die Unterschiede in der Belastung einzelner Langekate
gorien können als zufällig behandelt werden; man wird 
also in der divergenten Zahl kurzer Bepliken (1,
2, 3, 4 Zeilen) keine gattungsgeschichtlichen Argumente 
für das relative Alter der einzelnen Stücke suchen 
dürfen, wie das bei Wijngaards (1962:325) zu finden ist. 
Der Anteil dieser Kategorien an dem Qesamtindex (sieh 
die X^-Subsummen in der letzten Rubrik rechts) ist nicht 
signifikant, und darin haben gerade die von Wijngaards 
verglichenen Stücke: E, G und L nullnahe Summanden, nur 
V hat 2,6.

Nur zwei Kategorien lieferten signifikante Summanden: 
bei 14-zeiligen Repliken können wir einen hochsignifikan- 
ten UeberschuB in Lans. feststellen, ohne daB wir eine 
solche Vorliebe erklären können.

Winter e.S. hat einen signifikanten UeberschuB an 
längeren Repliken (24-48 Zeilen), davon sind die vier 
24-zeiligen Repliken am bedeutendsten.

Die beiden Ergebnisse kann man als einen Hinweis für 
eine weitere textologische Untersuchung gebrauchen.

Sonst ist keiner der Summanden signifikant; die Ver
teilung der einzelnen LBnge-Kategorien in dem Korpus 
erscheint weitgehend homogen.
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§ 70 Struktur- und Abweichungsentropie

Die io vorigen Paragraphen angekündigten Entropie-Daten, 
die in den Statistiken der Replikenlänge zu finden 
sind /Beilage 3, Rub. 1, 2 u. 9/, sollen jetzt ver
suchsweise historisch-stilistisch interpretiert werden. 
Vor allem geht es um die Beurteilung der Wahrscheinlich
keiten: p, auf eine Replik bestimmter Längeklasse zu
fällig im Text zu treffen oder P, eine bestimmte Ab
weichung von der mittleren länge zufällig zu erreichen. 
Die Anteile der Repliken bestimmter Länge am Text
ganzen strukturieren es umfangs- und frequenzmäBig und 
mehr linear; die Größen der Abweichungen strukturieren 
es qualitativ und mehr konzentrisch: die Wahrscheinlich
keiten P sind um den Mittelwert am höchsten und nehmen 
beiderseits stufenweise ab, dasselbe gilt für p nur 
grosso modo. Die Umfangswahrscheinlichkeiten unter
scheiden zwischen einer Replik von 34 Zeilen und zwei 
Repliken von 17 Zeilen nicht /in Esm. p-0,035/, während 
die einschlägigen Abweichungswahrscheinlichkeiten sehr 
weit auseinandergehen können /resp. P - 0, 294 und 
0,00002/.

Für das Eintreten eines Ereignisses mit kleiner Wahr
scheinlichkeit wie die ungewöhnlich langen Repliken, 
muB es gewichtige Ursachen geben. Sie zu finden, ist 
eine Sache der Textinterpretation: so wurden z.B. die 
langen Monologe der AS aus dramatisch-strukturellen 
Gründen fftr zweckmäßig erklärt /Stuiveling 1967/ und 
es ist meistens schon begreiflich, daB die Monologe, 
um die neue dramatische Situation zu definieren, was 
ihre Aufgabe in der Komposition des Dramas sein wird, 
über mehr Platz verfügen müssen als die Dialoge. Es 
gibt jedoch Monologe, die nicht so lang sind und 
doch ihre Funktion erfüllen. Bedeuten die kleinen 
Wahrscheinlichkeiten, daB man die einschlägigen 
Repliken für unmöglich halten muB und eine viel kür
zere Urform vermuten soll? Rieht unbedingt. Das Ein
treten eines Ereignisses, dem eine sehr kleine
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Wahrscheinlichkeit zukommt, braucht kein Statistik- 
-Vlfander oder InterpolationsexzeB zu sein; es ist nur 
immer reicher an Information im Sinne der Informations
theorie, die paradoxalerweise den höchsten Infor

mationsgrad dort sieht, wo es - laut Herdan - lin
guistisch gesehen kaum Information gibt; diese In
formation ist als ein MaB daftlr, wie unerwartet ein 
Ereignis ist /Herdan 1960:171 f./ zu verstehen.
Das Paradoxe ergibt sich aus der Shannonschen Formel:
I * M-i- * - H  p /I - Informationswert, p - Wahr
scheinlichkeit der Erscheinung, M  - logarithmus 
dualis/, denn je kleiner p, desto größer der Loga
rithmus. Eines der Vorteile der Messung der Information 
mit Logarithmen ist, daB man die Resultate addieren kann: 
das arithmetische Mittel der Informationswerte, mit 
dem Eintreten von Einzelereignissen aus einer Reihe 
verbunden, kann als eine unterscheidende Charakteristik 
des gegebenen Systems dienen /die Summe der bloBen 
Wahrscheinlichkeiten pA ergibt immer 1/. Dieser mit
tlere Informationswert eines Elements /Zeichens/ des 
Systems heiBt Entropie; sie wird meistens mit H 
bezeichnet und nach der Formel von Shannon berechnet 
/Herdan 1960:178/:

Die Resultate für unser Korpus sind in den Tabellen 
/Rub. 8 und 9/ zu finden: die größte Ümfangs- oder 
Strukturentropie ist den Repliken des Lans. eigen, 
die kleinste - denen des Wint«; die zunehmende 
Reihenfolge W / E / L ist anders als die der 
Replikenlänge oder -Anzahl /keine Korrelation/.

Im weiteren wollen wir die Entropie-Daten nicht 
als arithmetische Mittelwerte miteinander vergleichen, 
sondern sie als eine Serie, zusammen mit einigen 
anderen Datenserien untersuchen, um die Texte durch

n

oder H « - E pi “  pi
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nichtkorrelierte Kodierungsmerkmale zu charakterisieren; 
es wird versucht, den letzteren auf Grund eines 
theoretischen Modells eine Zeitdimension zuzuordnen, 
was eine hypothetische Bestimmung des relativen 
Alters oder vorsichtiger der Ueherlieferungsinten- 
sität möglich nacht.
Neben der Umfangs- oder Strukturentropie E, die wir 

nach den Vorbild Berdans einfUhren, wird hier versucht, 
den Abweichungswahrscheinlichkeiten P, die einer 

ganz anderen Art als die umfangsbezogenen p sind, auch 
den /logarithmischen/ Informationswert zuzuschreiben.
Dadurch werden die schwierig vergleichbaren P-Daten 

Uber Abweichungen der Repliken von jeweiligen Mittel
wert additiv: wir erhalten /Rub. 2 in den beigef&gten 
Tabellen/ eine Summe von einzelnen Informationswerten 
/jene messen die Wahrscheinlichkeiten, die entsprechen
den Abweichungen zufällig zu bekommen/. Diese Summen 
können wir A b w e i c h u n g s e n t r o p i e  /A/ 
nennen; sie entsprechen dem Grad der Entfernung der 
Repliklängen von den Mittelwerten, während E nur deren 
lineare Differenzierung widerspiegeln kann. Ftlr die 
Zahlenwerte, die beide annehmen können, gilt /im 
System von n Elementen x^, mit deren Mittelwert m/ 
allgemein folgendes:

H m o bei n ■ 1 /ein Element im System/; sonst:
» ¿ • ¿ « • ■ v .

Die Strukturenentropie hat in jedem Zustand, durch 
n Repliken definiert, einen theoretischen maximalen 
Wert zu erreichen wenn alle Repliken /Elemente/
gleich sind, d.h. wo p » Diese Zahl ist direkt 
von der Anzahl der herausgesonderten Elemente des 
Systems abhängig. In diesem Idealfall, bei H^^gilt

A m o, weil x^ m m und P ■ 1.
In dem einzigen Pall, wo H • 0 /n » 1/ gilt natür

lich auch A « 0. Der allgemeine Wertbereich für A ist:
0 /_ A o O

Das Unendlichkeitszeichen oo bedeutet hier allein
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die prinzipielle ünbeschränktheit des Wachstums der 
Abweichngsentropie, nicht daB sie jeweils unendlich 
groB zu werden braucht.
Die Summen der Abweichungsentropie /die zunehmende 

Seihenfolge ist: W / L / E / G/ werden wohl von 
dem Umfang der Texte nicht unabhängig sein, deshalb 
wird es sich empfehlen, A mit der Anzahl der Repli
ken zu standardisieren /wiegen/, ähnlich wie H mit 
deren Anteil am Ganzen gewogen wurde. Wir erhalten 
also mittlere Abweichungsentropien pro Replik, in 
der zunehmenden Reihenfolge: I E ß W, die 
anders als die vorige und nicht so auseinanderlaufend 
ist.
Wenn wir noch zugleich dem Anteil am Ganzen Rech

nung tragen wollen, standardisieren wir die bereits 
die Frequenz der Repliken von gleicher Abweichung 
berücksichtigenden Informationswerte mit p,. Biese 
umfangsgewogene Abweichungsen^tropie U ist in der 1. 
Rubrik der in der 3. Beilage befindlichen Statistiken 
verzeichnet; die zunehmende Reihenfolge ist wieder 
anders: L / W / G / E.
Wir haben im vorigen Paragraphen anhand des Pearson- 

-Testes zu dem Replikeninventar festgestellt, daB 
die Unterschiede in der Belastung verschiedener Linge- 
kategorien als zufftllig behandelt werden können. Ist 
es nun sinnvoll, die Texte anhand der Entropie, die 
ja auch mit den Repliken verbunden ist, zu differen
zieren? - Ja. Die Entropie-Kennzahl spiegelt doch 
den Anteil der Repliken am Textganzen wider, sie 
bezieht sich also - statistisch gesehen - nicht bloB 
auf Mengen /Frequenzen/ wie der X^-Text, sondern 
berücksichtigt GröBen. Zweitens beziehen wir noch 
die Abweichungsentropie mit ein und zuletzt untersuchen 
wir das Verhalten der Veränderlichen der Infonnations
werte in verschiedenen Bereichen, besonders dem der 
signifikanten Abweichungen; Wiederholbarkeit bestimm
ter Reihenfolgen ist ein Argument dort, wo die 
Zahlenunterschiede selbst vielleicht nicht signifikant 
sind /angenommen, daB wir die Abhängigkeit des Zustands 
im gegebenen Abschnitt von einem für das Ganze gemein-
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samen Parameter ausgeschlossen haben/.
Die untenstehenden Daten betreffen demensprechend 

die drei Entropien, erst deren Mittelwerte für den 
ganzen Text H, ü, A /Rub. 1, 3, 5/ und daneben /Rvb. 
2,4,6/ die ad-hoc-Mittelwerte für die Repliken aus dem 
Bereich der signifikanten Abweichungen E^, Uu, A^
Die Reihenfolge der Stücke ist die der zunehmenden 

Replikenanzahl /auch des Dmfangs und der KmflT/. Die 
Rub. 7 u. 8 enthalten resp. HmpT und die Differenz

H Hu 0 üu A Au ®max W 8
1 2 3 4 5 6 7 8

w 3,63 0,22 5,58 0,29 1,48 5,81 5,58 1,95
L 3,86 0,86 5,48 1,96 1,38 7,56 6,25 2,39
E 3,71 0,65 10,60 1,57 1,42 8,65 6,87 3,16
G 3,81 0,67 9,87 1,56 1,43 8,24 6,92 3,11

Wie wir sehen, sind die Daten über E, und üu voll
ständig miteinander korreliert, sonst stimmen die 
Ränge niemals überein, wir haben es also mit unabhängi
gen Veränderlichen zu tun. Ihre Relationen werden in 
graphischer Darstellung sichtbar. Wir teilen nur zwei 
Diagramme mit:

\  x K  und nmax x ' \ a x  * H/*
Aus den übjrigen kommt immer ein stark ähnliches 
•Verhalten des Gloriant und Esm. hervor /besonders 
bei ^  x Du* H x ü* üu x Au, U x A/ und ein 
paradoxales oder uneinheitliches des W /Uu x A^ 
gegenüber K x A, H x D, ü x A/. Sonst sind die 
Relationen ähnlich wie unten:
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Dm die Diagramme zeitlich zu orientieren, wollen 
wir uns ein Modell der theoretischen Strukturentropie 
anschauen, das die Zu- oder Abnahme der Entropie, 
durch Aenderungen im Inventar der Elemente des 
Ganzen /z.B. Repliken eines Dramas/ verursacht, 
beobachten läBt; wir teilen nur die notwendigsten 
Daten: den Aufbau und B-Kennzahl, ohne einzelne 
p_ und Informationswerte der Elemente:

H H
5 10
5 10
10 10
10 10
12 12
40 2,26 50 2,32

H
5 10 10
5 10 10

10 10 10
12 12 22
30 1,84 40 2,0 50 1,92

H
5 10 10 10
5 10 10 10

12 12 22 22
20 1,5 30 1,59 40 1,5 50 1,37

10 10 10 10
12 22 22 42
20 1,0 30 0,92 40 0,82 50 0,72

Horizontale Felder enthalten Modelle der Texte mit 
derselben Anzahl von Repliken und einer von links nach 
rechts zunehmenden Länge.
Vertikal haben wir Texte gleicher länge mit einer
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von unten nach oben zuifhmenden Anzahl von Repliken«
Die Diagonale betrifft Texte die für gegebene 

Anzahl von Repliken die maximale Strukturentropie 
Hfflax realisieren /gleiche Repliken/.

Links von der Diagonale gibt es Repliken, die kürzer 
als der Mittelwert sind, rechts enthalten die Inventare 
Repliken, die länger als der Mittelwert sind: die Texte 
werden länger durch das Längerwerden der Repliken ohne 
Zunahme deren Anzahl.
Das Modell läBt folgende* Schlußfolgerungen in Bezug 

auf das Drama zu:
Die Strukturentropie eines dramatischen Textes nimmt zu: 

1° Wenn der Text länger wird und die Replikenanzahl 
steigt

2° Wenn der Text gleich bleibt, aber die Repliken
zahl steigt /kürzere Repliken/

3° Wenn der Text kürzer wird bei unveränderter Rep
likenanzahl /Kürzung der Repliken, länger als der 
Mittelwert - rechts vom Maximum/

4° Wenn der Text länger wird bei unveränderter Rep
likenanzahl, durch Längung der Repliken, kürzer 
als der Mittelwert /links vom Maximum/

Die Strukturentropie n i m m t  ab:
5° Wenn der Text kürzer wird und die Replikenanzahl sinkt 
6° Wenn der Text gleich bleibt, aber die Replikenanzahl 

sinkt /längere Repliken/
7° Wenn der Text länger wird, indem bei unveränderter 

Anzahl manche Repliken länger als der Mittelwert 
• werden /rechts vom Max./
8° Wenn der Text kürzer wird, indem bei unveränderter 

Anzahl manche Repliken kürzer als der Mittelwert 
werden /links vom Max«/

Im dem Replikeninventar der AS, das insgesamt nicht 
signifikant differenziert ist, haben sich nur zwei 
Längekategorien als bemerkenswert hochfrequent er
wiesen, beide sind über den Mittelwerten situiert, 
adso die Repliken, länger ads der Mittelwert, werden 
für den Textaufbau der Stücke charakteristisch sein.
Wir künnen annehmen, daß die Ueberlieferung der Dramen
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aus unserem Korpus nach dem 7. Prinzip verläuft. Wir 
kommen jetzt zu dem z A ^  Diagramm zurück, um es 
folgendermaßen zu lesen: Während der Ueberlieferung 
nimmt die Strukturentropie ab und die Abweichungsen- 
trouie zu. Der die drei Stückeninizialen L, G, E 
umfassende Pfeil ist von links oben nach rechts 
unten gerichtet und deutet den Zeitverlauf an /t/. 
Daraus ergibt sich der Schluß, daß von diesen drei 
Stücken E den längsten Ueberlieferungsweg mitgemacht 
hat, 1 wäre in diesem Sinn "am jüngsten",G steht 
dazwischen, etwas dichter bei E. Ueber Wint. läßt 
sich schwierig urteilen.
Daß Esm. sich mit seiner Strukturentropie am weites

ten von der ihm zukommenden maximalen Entropie ent
fernt hat, ist deshalb verständlich. Die Entfernungen 
der übrigen Stücke /Rub. 8 in der obigen Entropie- 
-Tabelle/, in Zusammenhang mit der H-Daten gebracht, 
ergeben dieselbe Reihenfolge des relativen Ueberliefe- 
rungsalters E - G - L - W /das letztere stflrt diesmal 
den Schick nicht/; noch einmal wird /aus dem Diagramm 
Hmax x H£Qax_ -H/ die enge Zusammengehörigkeit von 
E und G sichtbar.
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5.6 ZUSAMMENFASSUNG /DER STIL/

In diesem Kapitel wurden anhand der bestehenden 
und einiger neuen Begriffe die wichtigsten Seiten 
des künstlerischen Sprachgebrauchs beschrieben. Die 
nichtrepräsentativen Daten über rhetorische Figuren 
/Abschn. 2.3t ein Teil des 4./ gestatten es nur, 
einen deutlichen rhetorischen Hintergrund in allen 
Texten festzustellen, was wohl keine Ueberraschung 
sein wird. Eine statistische Untersuchung der Lexik 
wurde befürwortet: der bereits vorliegende Ansatz 
von Kandos, der Spuren eines gemeinsamen Reimgrund» 
Stocks in E, G und L sowie eines eigenen in V 
entdeckt hat, ist vielversprechend; überdies erwies 
sie sich aus sprachgeographischen Gründen erfor
derlich.
Wo die Datenmengen ganzen Texten oder statistischen 

Proben entnommen worden sind und die Beschreibung 
der einzelnen Texte gründlicher war, konnte direkt 
mehr zur Differenzierung des Korpus behauptet werden.
Selbstverstündlich bleiben die erschöpfenden Da» 

teninventare zur phonologischen und Textebene sowie 
die statistisch bearbeiteten Syntax-Daten von 
Stellinga für weitere Interpretation brauchbar.
Der genauen Beschreibung der Distribution der Text

strukturkategorien, die wir zu systematisieren 
versuchten, sind Hinweise auf strukturell abweichende 
Abschnitte innerhalb der Texte zu verdanken: so 
haben sich die Prologe des Esm. und Glor. als fremd 
erwiesen, was die Resultate bisheriger Untersuchungen 
bestätigt /s.o., 4.3.5/. Der ^ersuch, um die Frequen
zen dieser Kategorien qualitativ-stilistisch zu 
werten, brachte für Esm. ein negatives, für Lans. ein 
positives und für G und V ein neutrales Urteil. Lans. 
zeichnet sich überdies durch eine "klassische"
Syntax aus, während die Belastung der syntaktischen 
Kategorien in V bis ins Strubblige ungeordnet ist.
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Zur wesentlichen Differenzierung des Korpus 
haben hier dreierlei Argumente beigetragen:
1° Aufgrund der dialektgeographischen Analyse der 

vollständigen Liste der unreinen Reime wurde 
südöstliches Ostflandern als sprachliche Heimat 
einiger Stücke /E, Li, G, D, vielleicht 3 und ¥/ 
vorgeschlagen;

2° Die Zusammengehörigkeit der £ und G ergab sich 
aus prosodischen und textstrukturellen Gründen»

L gehört in der ersteren Hinsicht mit E und G, in 
der letzteren /mittlere Replikenlänge/ mit V zusammen. 
Für die Sonderstellung des V gibt es Beweise aus der 
phonologischen, syntaktischen und der Textebene. Ftlr 
die abweichend hohe Anzahl von 14-zeiligen Repliken 
in L kann vielleicht eine ursprünglich strophische 
Schreibtechnik /zwei Septette mit Strophe und Anti- 
stropbe?/ verantwortlich gewesen sein: im 14. Jh. 
verwendete Chaucer eine siebenzeilige Strophe 
/rhyme royal/.

3° Eine probabilistische Analyse des äuBeren Auf
baus der Stücke, in den Entropie-Begriffen 

zusammengefaBt, hat es ermöglicht, das relative 
Alter /grundsätzlich im Sinne der Ueberlieferungs- 
intensität/ hypothetisch zu bestimmen; interes
santerweise entsprechen der Reihenfolge E - G - 
- L — ¥ /älter - jünger/ sowohl die den Grad der 
Anpassung der Texte an die theatralische Darbietung 
widerspiegelnde Fre^enz der dialogischen Modi in 
der Syntax als auch die Stufe der Belastung be
stimmter Kategorien der Textstruktur, vor allem des 
Zeilenstils /ein UeberschuB bei Esm., ein Defizit 
bei Lans./

In seiner ütrechter Dissertation über mittelnieder
ländische Syntax und Versifikation hat E. van den 
Berg /1983/ die Frequenzen der sich aus der Ueber— 
schneidung der beiden Ebenen ergebenden Erscheinun
gen /hauptsächlich der syntaktischen Arten der 
Versklauseln/ einer Stilartentypologie zugrundegelegt, 
die zugleich eine zeitliche Abfolge voraussetzt.
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Soweit nun unsere Daten zur Textstruktur mit den 
Kategorien dieser Theorie vereinbar sind /eventuelle 
Zweifel können das Enjambement betreffen/, kann den 
AS der sogenannte synthetisch-statische Stil /S.119 
ff,/ zugesschrieben werden, der im 14. Jh, fast nur 
noch auBerhalb von Brabant, z.B, in Flandern begegnet 
/S.222/, Wenn wir nach Van den Berg den mit der 
Stilartentypologie korrelierten Reimbrechungskoef
fizienten als Zeitindikator verwenden /der Pro
zentanteil der Reimpaare mit Brechung soll in der 
von ihm untersuchten Periode 1200-1400 im allgemeinen 
gestiegen sein/, erhalten wir die Reihenfolge 
E — G - W — I /81, 84, 85, 88/ die uns nicht 
verwundert.

Zum SchluB noch einige Resultate die unser Korpus 
ganz grob differenzierten: die Frequenzen der weib
lichen Reime sowie die Prosodie /das Tempo/ be
stätigen die allerdings nicht unbekannte Gattungs
einteilving in komische und ernste Stöcke. Aus den 
Frequenzen der syntaktischen Kategorien konnten wir 
den Grad der Angemessenheit des Sprachgebrauchs den 
Anforderungen der GroBgattung Drama bestimmen: es 
ergab sich eine Opposition: E - W /positiv - negativ/
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1. DIE LIEHE - DAS HAUPTMOTIV? 
2* EINLEITUNG ZUM MOTIVENINHEX
3. DIE EIGENNAMEN

6. K 0 T I T E

6.1 DIE LIEBE - DAS HAUPTMOTIV?

Ein Blick in die Inhaltsangaben der Stücke genügt, 
um festzustellen, daß es sich dort tun die Liebe handelt, 
das ist seit langem eine bekannte Sache« Jünger sind 
Versuche, um die Beobachtungen des vorherrschenden 
/Gefühls/motivs zu systematisieren und/oder relati
vieren.

R. Verdeyen /1927:532 f./ behauptete unter Verwen
dung mal psychologisierender, mal soziologisierender 
Kriterien, daB in federn der vier Stücke eine sich 
deutlich abhebende Abart dieses Gefühls zum Thema ge
wählt wr.rde: Esm. sei ein Spiel von frischer, reiner 
Liebe /'reine herten' - E 998/, Glor. sei ein Drama 
über die plötzlich aufflammende und beharrliche Liebe 
/G 118-121, 1137/, Lans. -ein tragisches Spiel von 
unhöfischer Liebe /L940-3, 948/, Wlnt. - ein Spiel von 
immerwährender Brüderliebe /¥ 566-7, 601/1.
EinebewuBt systematische Arbeitsweise erkennt auch 

Manger /1931:658 f./: der Verfasser habe in den ein
zelnen Stücken einen Pall aus dem Spannungsfeld 
'Liebe - Standesgefühl' behandelt. Deshalb war für 
ihn nicht die Art der Liebe, sondern der dramatische

1. Gegen die letzte Behauptung meinte ï'̂ andos /1933:368/, 
daB nicht die brüderliche, sondern die sinnliche 
Liebe die Situation in W beherrsche: die angebliche 
Begünstigung des sinnlichen Genusses bildet ein 
ausschlaggebendes Argument in den Streitgesprächen.
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Charakter der Relation zwischen den Figuren die 
Grundlage zur Differenzierung der Stücke: Bei L 
komme es zu einem ZusammenstoB zwischen den bei» 
den Geliebten, der tragisch endet; der Autor lasse 
einsehen, daß die Liebe zwischen Menschen unglei
chen Standes nicht mOglich ist. Bei £ gebe es 
einen wesentlichen Gegensatz, der durch die An- bat. 
Abwesenheit des StandesbewuBtseins /Esmoreit - Damiet/ 
gekennzeichnet sei. In G komme es zu keinem Zusam
menstoß, die Relation zwischen Gloriant und Floren- 
tijn besitzt - als eine 'rechte minne* zwischen 
Gleichen - keine innere Spannung und wird nur durch 
äußere Umstände bedroht; deren Bewältigung fährt nicht 
so sehr die Liebe herbei, sondern vielmehr umgekehrt:
"der Triumph der wahren Minne" /Yerdeyen 1927:532/ 
besteht in der gemeinsaumen Beseitigung der entgegen
wirkenden Kräfte /und der Gegner!/.

Van der Riet /1936:91 f./ sah in den Stücken alle 
Phasen der Liebe dargestellt und schrieb dem Verfasser 
eine tief humane und natürliche Liebeskonzeption zu, 
wenn auch die Darstellung den Villen zur Idealisie
rung der aufrechten und reinen Liebe verrate /93-4/. 2Gattungsspezifischer aber terminologisch unsorgfältig 
war die oben /Kap. 4.3.1/ angeführte Systematisierung 
von Bruch /1947:132/: den Gegensatz: höfische Liebe - unhö

fisches Verhalten entspringe ja die dramatische Spannung; 
die Situierung gegen den sozialen Hintergrund, der 
durch die Kategorien hßfisch-unhflfisch modelliert

2. Vor allem geht es um die Uebernahme von Verdeyen 
der bedenklichen Opposition hBfische - unhöfische 
Liebe. "HBfische Liebe" bedeutet hier wohl nicht 
viel mehr als "die Liebe am Hofe", d.h. unter Be
achtung der Hofetiquette, nicht "in üebereinstim- 
mung mit einer Ideologie der hBfischen Liebe”. Das
selbe, bloß negativ, gilt für die "unhBfische £iebe" 
von Verdeyen.
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wird, soll es ermöglichen, die Texte zti differenzieren 
oder in deren Ansatz eine Logik aufzudecken.
Die früher geäußerte Meinung, es handle sich um 

das Standesprohlem, hat Godelaine 1939 aufs neue 
entdeckt und zum Hauptmotiv des Esm. erhoben: Der Held 
beteure es, nicht zu dem Adelstand zu gehOren und das 
Standesgeffihl muB bei ihm stärker als die Liebe sein, 
Damiet dringt doch an, daB sie heiraten mOgen ungeachtet 
seiner Herkunft; das Hauptproblem sei für Esmoreit nur, 

ihrer Relation die standesgemäße Rechtfertigung zu 
sichern« Die Annahme des Standesstolzes als des zent
ralen Gefühlsmotivs lasse die dramatische Struktur erst 
sichtbar und die Komposition selbstverständlicher werden.
Gerade das Gegenteil^ meinte Van Mierlo /1942:341/: 

kein Standesunterschied brauche ja in Lans. überwunden 
zu werden, weil Sanderijn auch "van wapend", kein 
Bürgermädchen ist; der Verfasser machte keine Aussage 
gegen das Vorurteil, das dem tragischen Vorfall zugrunde 
lag, wollte den letzteren nur zeigen.

Kit einer solchen Verneinung verschwindet jedoch 
das Problem nicht, ea heiBt nur jetzt ein Vorurteil, 
aber es ist gar nicht sicher, ob diese Bezeichnung, die 
ja nicht wertfrei ist, zu den Vorstellungen des Ver
fassers paBt. Vir begehen wohl keinen Fehler, wenn wir 
vorsichtig für Esm., Glor. und Lans. das Motiv T 91 
ÜNEQUALS IN LOTE annehmen, es bietet auch Möglichkeiten, 
um die Stücke voneinander zu unterscheiden.-

Zu dem "herkunftsbedingten Liebeskon^flikt" schreibt 
M. Frenzel /Motive, S. 468 ff./ daB "romantische

3Epochen die Variante der PamilienfeindBchaft, realisti
sche die des eozialen Unterschieds" bevorzugen. Die 
Ungleichkeit der verliebten kann also entweder als

3. In Bezug auf Lans.; unter den Autoren die er dabei 
nennt, befindet sich aber auch der soeben angeführte 
Godelaine 1939. Sonst wurden folgende Stellen betrof
fen: Prinsen 51928:151, Te Vinkel 11:143, Kalff 1907 
11:31, Leendertz 1907:CLIX, Simons 1921 1:538, De 
Maeyer 1942:161.
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horizontal oder als vertikal erfahren werden: in dem 
ersteren Fall, dem wir in Glor. begegnen, können auch 
national-religiöse Gegensätze mitspielen /sie können 
auch selbständig auftreten/, aber die Familienfeind- 
schaft wird als ein unentbehrlicher Faktor empfunden: 
die national-religiösen Unterschiede waren nicht 
genügend, um die Relation als gefährlich, ja unmög
lich, erscheinen zu lassen.

In dem letzteren Fall, den wir in L beobachten, gilt 
die Feststellung von M. Frenzel, das späte Mittelalter 
bevorzugte die tragische Abart des Motivs /herkunftsbe
dingter Liebeskonflikt/, die an historische Fakten 
angeknüpft habe, nämlich an Liebesbeziehungen eines 
Fürsten zu einer unebenbürtigen Partnerin; die berühm
testen Beispiele werden auf S. 477 genannt, einigen 
Heldinnen werden auch in den Stoffen derselben Autorin 
besondere Artikel gewidmet /in unserem Kontext kann 
wahrscheinlich nur an Ines de Castro, gestorben 1353, 
gedacht werden/.

In welchem Sinn sind aber Esmoreit und Damiet nicht 
gleich? V.ie in der Untersuchung der dramatischen 
Struktur genau zu zeigen sein wird, ist für dieses 
Stück ein verhältnismäßig hoher Grad der Diskrepanz 
zwischen der Publikums- und der Figureninformiertheit'* 
charakteristisch: L hat es viel seltener, G sporadisch,CV kaunr; für die Possen ist es eine conditio sine qua 
non. Was interessant ist, funktionieren die Motive 
/wie das der Ungleichheit/ in den beiden &ommunikations- 
systemen des E /also: Publikum-Bühne und Bühnenfiguren 
untereinander/ auf eine nichttriviale Weise: für das 
Publikum sind die beiden Helden ursprünglich horizon
tal ungleich /Hation, Religion/ und vertikal gleich 
/Königskinder/, die Helden selbst glauben sich horizon
tal gleich, vertikal aber ungleich /Findling/ und das

4. Pfister 1977:79 ff.
5. Ein einziges Mal im Abschnitt 516-529 /H. van Dijk, 

22. Jan. 1986/.
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ist natürlich nicht alles, denn manches ändert sich 
in diesen Zustandsdefinitionen im Laufe der Handlung. 
Der äußerst häufig diskutierte Altersunterschied 
zwischen Bamiet und Esmoreit /temporale Ungleichheit!/ 
ist dramatisch unbenutzt gelassen. In diesem Zusam
menhang bleiben noch zwei Probleme, die wir für die 
theoretische Motivuntersuchving festhalten wollen:
1° Bas Verhältnis des Motivkomplexes der Ungleichheit 
in der Liebe zu der in der Volkskunde beschriebenen 
Erscheinung /als Brauch und als Tabu/ der exogamischen 
Ehe /vgl. C 162.3 Tabu: marrying outside of group/ 
und 2° Bie Erkenntnis, daß alle genannten Ungleich- 
heitsfaktoren in Glor. in Kauf genommen werden, um 
eine höhere Gleichheit der Liebenden gelten zu lassen 
/'ene nature’: wird die Standesgleichheit als selbst
verständlich vorausges^etzt?/.

Bie Rolle der expliziten und impliziten Liebesideo- 
logien und -Konzeptionen als eines möglichen Hinter
grundes soll auch, wie schon mehrmals angedeutet, im 
Rahmen einer besonderen Untersuchung /Ursprungsfeld 
- geistige StrOmungen/ erforscht werden. Als untrenn- 
. bar damit verbunden wird dabei das mehr alltägliche 
Problem der Ehe erscheinen, was als ein charakteristi
sches Merkmal der nordfranzOsischen Literatur gilt 
/Moshä Lazar bei Pollmann 1966:282/ und teilweise in 
Bezug auf die Abele Speien in der Biskussion zwischen
H. Wijngaards 1962 und N. de Paepe 1964 über Andreas 
Capellanus* "Be Amore"erörtert wurde.
Reben der Liebe und der Standesungleichheit wurde 

als das Hauptmotiv des Barn, noch der Verrat erwähnt. 
Rach Stuiveling /1967:23/ endet das Stäck schließlich 
mit keiner Vermählung, sondern mit einer Hinrichtung. 
Man sehe die Motive: K 2217.2, L 419.3+, Q 263.1,
S 322, T 92.1.1.1.*.

Man wird ohne Mühe einsehen, daß die beiden Motiven- 
komplexe /Verrat und Liebe/ voneinander abhängig sind: 
das zweite kOnnte ohne das erste nicht eingef&hrt 
werden /Versetzung des Helden nach Bamast/, das erste
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fände ohne das zweite keine Auflösung /Rückkehr des Pla- 
tus mit Damiet nach Sizilien/. Da der verrat früher 
eingeftthrt wird, heeinfluBt er als Motiv die Komposition 
des Dramas stark.

üeber die movierende Rolle der Thronerbschaftsfrage 
in Esm. sprach auch Peeters /1978:629/. Sivirsky nannte 
die ungerechte Beschuldigung der Königin den Kern des 
Dramas /vgl. die Motive K 2112, K 2116.1, M 2, N 340,
Q 433.1, R 154.1/.

Zu dieser Meinungsverschiedenheit kann man sagen, daB 
sie ein indirektes positives Zeugnis für die Kohärenz 
der Komposition des Stückes ist, die in der Forschung 
zu den beliebtesten Streitfragen gehört.
Ohne j«J;zt auf die Zusammenhänge einzugehen oder 

mögliche Ueberlappungen auszuschlieBen /die sind nicht 
so zahlreich wie es auf den ersten Blick scheint/, geben 
wir einen kurzen üeberblick über die wichtigsten Motiv
gruppen.
Am umfangre ich sten  ist die Abteilung T - SEK mit 

ca 40 Einheiten; danach folgen: M - ORDAINING THE FtJTÜ- 
RE. Prophecies, Promises, Bargains - ca 30 Einheiten 
sowie P- SOCIETY und K - DEGEPTIONS mit je ca 20 Lemmata. 
Zusammen macht das mit ca 110 Einheiten beinahe die 
Eälfte der beobachteten Motive au6. Die Übrigen 14 Grup
pen werden mit ca 120 Lemmata vertreten, istSchon quantitativ das allgemeine Interessengebiet der 
Autoren und damit die Thematik einigermaßen bestimmt. 
Natürlich sagt das noch nichts über die Zusammengehörig
keit der Xexte aus, selbst wenn man bedenkt, daB Vinter 
ende Somer in dem Index eine nur schwache Spur hinterlas
sen hat. Wer aber zynisch ist, wird nach der obigen 
Erwähnung der dominierenden Motivgruppen bald beobachten 
und bemerken können: - Ja, ja: Sex, Versprechen,
Betrug, alles in der Gesellschaft, das stimmt so ungefähr!
Während die Gruppen T und P hauptsächlich die dar

gestellte Veit der Stücke bestimmen und so die Resultate 
bisheriger Motivforschung bestätigen /Liebe - Standes- 
bewuBtsein/, können wir die beiden Gruppen M und K, 
die das unsichtbare Geschehen bestimmen und durch einen
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spezifischen Sprachgebrauch Zustandekommen, schon 
jetzt als Anzeichen der deutlichen Ausgeprägtheit 
dieser Texte als Dramen begrüßen.

Im Gegensatz zu der Lyrik, wo Subjekte Zustände 
gewahr werden und zu der Epik, wo sie in Zustände 
geraten, werden im Drama Subjekte gezeigt, die et
was voneinander wollen« ln jedem Pall wird die Spra
che anders verwendet: die Lyrik basiert auf den 
innersprachlichen, intensioned-semantischen, die 
Epik - auf den außersprachlichen, referentiellen, 
extensionalen Verhältnissen und das Drama auf den 
pragmatischen Kräften der Sprache /Der Verf. 1983:87 f./. 
Die Eigenart des Dramas hinsichtlich der Sprache 
besteht in der Möglichkeit zu zeigen, wie Menschen es 
wissen, die Sprache zum Zweck der Beeinflussung an
derer zu verwenden /im breiteren Sinne von Ingarden 
1958, nicht nur was betrifft die von Austin 1962 
beschriebenen performativen Ausdrücke, die inhärent 
eine situationsändemde Funktion haben/. Zu den 
besten Mitteln der Beeinflussung eines anderen durch 
Sprache gehSrt es sicher, einem Dinge zu versprechen 
oder ihn zu betrügen. Die hohe Frequenz der Motive aus 
diesen charakteristischen Gruppen zeigt indirekt, daß 
wir es mit keiner bloßen Inszenierung einer Erzählung^ 
zu tun haben, sondern mit einer bewußten Ausnutzung 
bestimmter spezifischer Möglichkeiten der Sprache, de
nen kein anderes Medium gerecht werden kann.

Die direkten Beweise für die gattungsmäßig zielgerich
tete Sprachverwendung in den Dialogen soll die Unter
suchung der dramatischen Struktur liefern.

6. Das ist seit langem die gangbare Auffassung, zuletzt 
ausdrücklich wiederholt von Lulofs 1984:10
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6.2 EINLEITUNG ZUM M0TIVENIN3XBX

6.2.1 K u l t u r g e  s c h i c h t l i c h e r  
A s p e k t

In der expliziten Beurteilung des motivischen Aufbaus, 
aber auch bei der Bestimmung des Kotivenbestands - wo
bei Esm. immer die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat, 
vielleicht weil es am reichsten an Motiven ist und die 
komplexeste Komposition aufweist /ca 90 Einheiten in 
unserem Index betreffen Esm., ca 50 - Glor., ca 40
- Lans./ - kann man zwei Tendenzen beobachten. Beide 
sind noch der traditionellen Problemstellung verpflich
tet, die Breuer /1974:162/ in Bezug auf die deutsche 
vergleichende Literaturwissenschaft als "Originalitäts- 
fixiertheit und im Gefolge davon das Fahnden nach stof
flichen und formalen Abhängigkeitsverhältnissen der 
Poeten untereinander" bezeichnet.

Die erste, ältere Strömung, suchte und fand - meist 
französische - Werke, die als mögliche Quellen für die 
AS gedient haben können; in der letzten Zelt hat Sivir- 
sky 1978:264-5 diesen Standpunkt durch Einführung der 
politischen Geschichte al6 einer zusätzlichen Kotiven- 
quelle zu einer Quodlibet-Theorie modifiziert: der Ver
fasser habe literarische und historische Motive frei 
verwendet, ohne sich um die Getreuheit oder Konsequenz 
zu kümmern.
Diese Position nähert sich einigermaBen der zweiten 

Tradition, die die Originalität des Schöpfers der AS 
stärker unterstrichen hat. Leendertz meinte noch, daB 
die Frage nach der literarischen Quelle nicht so wich
tig sei, um sich deren Aufspürung zum Lebenszweck zu 
stellen /dar in hatte er sicher recht/ - das Problem 
blieb füf ihn offen. Erst K. Ramondt und R. Priebsch 
haben ungefähr in derselben Zeit auB prinzipiellen 
Gründen die Suche nach einer oder einigen Quellen der 
AS für nicht sinnvoll erklärt: "Das Spiel von Esmoreit
- schrieb Priebsch 1922:62 - ist ein Sammelsurium von
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längst vorhandenen und literarisch oft verwendeten 
Motiven. In allen Hauptsachen seines Aufbaus ist es 
nicht direkt zu ausländischen Dichtungen gegangen, 
sondern hat diese grundlegenden Züge aus heimischen 
^edichten geschöpft".
Obwohl Priebsch wegen dieser Worte einen deutschen 

Bücherwurm gescholten wurde, kann seine diesbezüg
liche Auffassung, soweit sie dem topischen Charakter 
der mittelalterlichen Literatur Rechnung trägt, heute 
für so gut als allgemein geteilt gelten, wohl mit 
Hinzufügung historischer Motive /vgl. oben, Kap. A.2.4/. 
Die neueste Diskussion zwischen Peeters /1977, 1978/ 
und Sivirsky /1978/ betraf auch nicht das Prinzip der 
Berücksichtigung der Geschichte, sondern historische 
Einzelheiten und deren Status: Sivirsky schreibt, wie
gesagt, dem Verfasser eina weitgehende Unbefangenheit 
zu /"Quodlibet"/, Peeters /1978:272/ warnt vor der 
Auffassung, daß die mittelalterliche Literatur über
zeitlich wäre und macht auf zwei schöpferische Aspekt 
aufmerkam: die geordnete Darstellung der Liebe /s. den 
vorigen Abschnitt/ und die beinahe programmatischen 
Auffassung3n über die Beziehungen zu der mohammedani
schen Welt /als Problem schon bei Rotermans 1973 er
kannt/.

Die um 1920 eingeschlagene Verschiebung des Haupt
interesses von der Diffusionsproblematik mit inhärenter 
Originalitätsfixiertheit auf die Ueberlieferungsfragen'’ 
wird mit den philologischen Arbeiten A.M. Duinhovens 
vollendet, wo wir zurück die Bemühung finden, eine

5. Diffusion /Verbreitung im gesellschaftlichen Raum/ 
und Tradition /Ueberlieferung von Generation auf 
Generation/ sind bekanntlich /Swadesh 1964:625/ die 
zwei Hauptprozesse der Kulturgeschichte. Der dama
lige Neuansatz war nur beschränkt: Priebsch verzichte
te auf "das Pahnden nach stofflichen", nicht aber nach 
formalen Abhängigkeitsverhaltnissen. Er blieb also 
noch im Rahmen der Diffusionsproblematik.
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konkrete /einzige/ Quelle oder schriftliche Vorlage 
der Texte nachzuweisen, jedoch als den letzten Schritt 
auf dem Weg der Rekonstruktion der Texttiberlieferung, 
ohne daB die Originalit&tsfrage als Aufgabe gestellt 
wird* Bisher wurde von Duinhoven eine biblische Quelle 
des Esm. und eine epische des ^ans. vorgeschlagen, 
entsprechend: die &eschichte des Moses in einer Bibel
übersetzung /Duinhoven 1979a, E23, vgl. unten 6.3.1,
§ 3/ und eine Episode aus einer Iancelot-Kompilation 
/1979b, vgl. u. §6/.
Die ^einungsunterschiede in der bei der Besprechung 

der Edition E 23 im 3. Kapitel angedeuteten Diskussion 
zwi sehen Pleij /1980/ und Duinhoven /1981./ betreffen 
nicht primär die Herkunft der Motive /Bibel, Geschichte/, 
sondern eher die Ursache und den Zweck ihrer Verwendung 
sowie ihre Bedeutung für das Funktionieren der Texte 
im literarischen Leben, ^ach Pleij entstand Esm. als 
ein historisches Stück, das durch bestimmte Parallelen 
mit der Bibel /Typologie/ zu einem Belehrungsspiel 
gemacht werden konnte. Duinhoven kann keinen didakti
schen Zweck erkennen und hält es für eine Bearbeitung 
biblischer ''eschichten, die aber nicht als solche 
funktioniert haben, und wofür später durch Hinzufügun
gen aktuelle Zusammenhänge oder eine bestimmte Tendenz 
hergestellt wurden.

Neulich hat sich P. Lulofs /1984:8 f./ bemüht, um 
die beiden Diskutanten zu versühnen. Während er sagte, 
daB Duinhoven die Geschichte des Textes erklärt, Pleij 
dagegen dessen Rezeption, bestätigte er die Auffassung, 
daB sich bei dem letzteren die hermeneutische "Umwen
dung der Fragerichtung von der Genese zur Funktion"
/JauB 1975:389 - 1977:415/ vollzieht. Was den eigent
lichen Streit betrifft, gibt Lulofs beiden Seiten Unrecht: 
der Hypothese von der biblischen Quelle des Esm.
/Moses/ stellt er dessen größere Uebereinstimmungen 
mit dem Oedipus-Mythos gegenüber. Pleij erkläre dage
gen nur das, wie die Texte begriffen werden konnten,
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nicht warum der Verfasser so viele Inkonsequenzen zulieB 
/Selbst meint lulofs, daB die kompositioneilen Ünregel- 
m&Bigkeiten nicht ursprünglich seien/*

Deber seine eigene Lösung, die zwar der Literarizi- 
tät der Texte Rechnung trägt, ihre Ueberlieferung 
aber nur als fortschreitende Verderbnis verstehen ltBt, 
berichten wir im folgenden Abschnitt*

6.2.2 D e r  B e i t r a g  d e r  V o l k s k u n d e

Als "der rhetorischen Topik näher" /näher im Ver
hältnis zu der traditionellen Originalitätsfixiertheit 
der Komparatistik/ bezeichnete Breuer /1974:162 f./ 
die Verfahrensweisen der Volkserzählforschung, die 
neben der Typologie der internationalen Volksmärchen 
/Aame - Thompson/ auch einen umfangreichen Index der 
Erzählmotive ausgearbeitet hat /Thompson 1955/, in 
dem narrative Elemente in den Volksmärchen, Balladen, 
Mythen, Fabeln, in der mittelalterlichen Epik, in den 
Exempla, Fabliaux, Anekdotensammlungen sowie Ortssagen 
in sachlicher Ordnung /über 20 Sachgruppen/ aufgelistet 
werden.

Breuer verteidigt die Volkserzählforschung mit ihren 
"vergleichsweise rationalen Verfahren der Textanalyse" 
gegen eine "Literaturwissenschaft, die sich als Kunst
wissenschaft versteht" und wegen ihrer Bemühung "um 
Interpretation und Wesenserkenntnis* der Kunstliteratur 
die Uebernahme der folkloristischen Methode für unbe
rechtigt achtet /so Karg. Frenzel in ihrer Stoff- und 
Motivgeschichte, 1966:18/.
M. Frenzel war weder die erste noch die letzte, die 

die Folkloristik mit der Literaturwissenschaft unver
einbar finden /vgl. Kuhn 1969; über dieses Thema be
richtet ausführlich M. Lüthis "Volkskunde und Litera
turwissenschaft"/. 1>Jan könnte aus dem folkloristischen 
Standpunkt auch die literaturwissenschaftliche Bemühung
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mit den Märchen verwundert anschauen, wenn dort 
einzelne Texte auf dieselbe Weise untersucht werden, 
wie man etwa eine Short Story interpretiert /am liebsten 
natürlich aus den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder 
Grimm/, ohne sich darüber Gedanken zu machen, daB 
Märchenvarianten nur Erscheinungsformen der Märchent y-
p e n sind, und daB erst die letzteren als Einheiten 

der Volksliteratur gelten können. Wie "schrecklichste 
Dinge" geschehen, wenn ein Historiker /gemeint war 
Robert Darnton/ einzelne Märchenrarianten heranziehi 
um seine Hypothesen über Mentalitäten ganzer Kationen 
in vergangenen Epochen zu unterstützen, darüber wird 
in dem Artikel eines niederländischen Volkskundlers 
A.J. Dekker /1985/ berichtet.

Wie schon oben bemerkt wurde, war es Marie Ramondt, 
die die Volksüberlieferung und die Ergebnisse der 
Volkskunde bei der Erforschung der mittelniederländi
schen Literatur bewuBt und systematisch berücksichtigt 
hat: ihre Studie über den mnl. Roman Karel ende 
Elegast hat sie veröffentlicht ungeachtet eines 
aktuellen Angriffs eines französischen Wissenschaftlers 
gegen die Auswertung der Ergebnisse der Volkskunde in 
der Literaturwissenschaft.

Neulich schlug L. Peeters /1978:272/ vor, ohne auf 
die Volkskunde zu verweisen, die dramatische Struktur 
des Esm. aus der vermutlichen Arbeitsweise des Dich
ters zu erklären: jener sollte nämlich von vorliegenden 
Motiven /die oft die Tendenz haben, sich zu Motivketten 
zu verbinden/ Gebrauch machen, um die Spannungen zwischen 
den Heldengestalten darzustellen; diese Arbeitsweise sei 
selbst damaligen historischen Werken eigentümlich. Nach 
dieser Auffassung sind es nicht /nur/ die zu beschrei
benden Objekte, die das literarische Werk strukturieren: 
man soll vielmehr damit rechnen, daB die Wirklichkeit 
der Literatur motivisch gequantelt sein kann.

Das Zusammenstellen einer Konkordanz der bei der 
Komposition der Stücke verwendeten Motive braucht

http://rcin.org.pl



3 10 6. Motive

nicht ausführlich begründet zu werden: ein solches 
Inventar ist einfach eine Voraussetzung sowohl für 
die komparative /intertextuelle / als auch für die 
inträtextuelle Analyse und Interpretation eines 
mittelalterlichen Werkes. Für die erstere liefert 
es NaBstäbe, für die letztere - ein Thesaurus der 
Aufbauelemente. Soweit wir wissen besteht bisher 
für keinen Teil der mittelniederländischen Literatur 
ein solcher Index, obwohl man in Thompson ab und zu 
blättert.Würde ein jeder, der eine Korpusuntersuchung 
wie diese veranstaltet, seiner Arbeit einen Teilindex 
beifügen, wir könnten auf diese Weise früher über ein 
Oesamtverzeichnis der Motive der mittelniederländi
schen Literatur verfügen.
Die Auswertung der einschlägigen Ergebnisse soll 

im Rahmen der ürsprungsfelduntersuchung stattfinden. 
Dabeiwerden zwei Aspekte der Motivfunktionierung 
beachtet werden müssen: Für die intertextuelle Un
tersuchung soll die Warnung von Bolte gelten /Bolte 
- Folivka 17:100/: "Man darf auch nicht alle sich dar
bietenden Parallelen als Entlehnungen oder Nachahmun
gen biblischer Muster betrachten, da in manchen 
Fällen die Übereinstimmung auf gewisse immer wieder
kehrende Verhältnisse des menschlichen Lebens und 
Denkens zurückzuführen ist.”

Dasselbe wurde früher und kürzer /wenn auch nicht 
präziser/ von Rosières in seinem ersten Gesetz der 
Volksüberlieferung formuliert: Bei Völkern derselben 
Art schöpft die Vorstellungskraft dieselbe Art vonOUeberlieferungen .

Fttr interatextuelle Beurteilung der Motiveninventare 
sei mit M. Frenzel bemerkt, daB es in der Dichtung 
neben den movierenden, in die Handlung eingreifen
den Motiven /sie meinte konkret Prophezeiungen/ auch

8. Mitgeteilt 1900 während des Internationalen Kon
gresses zu Paris, von dem französischen Historiker 
und Volkskundler Raoul Rosières /1851-1900/; nach 
Ter Laan 1949:325.
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"rein atmosphärische" gibt /in diesem Pall sollen sie 
ebenso zahlreich sein wie die ersteren/.
Die erstere Warnung gilt für die Diffusionsuntersu- 

cher, die letztere soll nicht vergessen werden, wenn man 
die Komposition der mittelalterlichen Texte beurteilen 
will. Für einen Folkloristen sind es gerade diejenigen 
Varianten, deren Morphologie /Komposition/ bis auf 
die kleinsten Details stimmt, die den meisten Anlaß zu 
Verdacht geben; der Literaturvissenschaftler neigt 
dazu, die Überlieferten mittelalterlichen Texte, die 
ja auch nur Varianten eines Architextes sind, mit den 
MaBstflben eines künstlerischen Originals zu messen und 
alle bemerkten Kompositionsungenauigkeiten zu beseiti
gen.
Es gibt zwar einen prinzipiellen Unterschied zwischen 

der mündlichen und der schriftlichen Ueberlieferung: 
die Volkserzählung hat keinen "ursprünglichen" Text, 
ein Schriftstück ist theoretisch meistens auf einen 
Archetyp zurttckführbar. Aber es scheint doch unvor
sichtig anzunehraen, daB die "Originale" oder Arche
typen i d e a l e  Kunstwerke waren und die Rekonstruk
tion, d.h.hauptsächlich Beseitigung der während der 
Ueberlieferung herangewachsenen Elemente solange zu 
treiben, bis alles in der Komposition stimmt, i-an bewegt 
sich dann bald auf dem Gebiet der Textredaktion: und 
die heutigen - im allgemeinen unendlich besser geschul
ten - Autoren liefern auch nur selten Texte, die 
der Verleger direkt in die Druckereijschicken kann, 
ohne seine Redakteure einzusetzen?

üm der Verdeutlichung willen wollen wir noch auf 
zwei Beispiele eingehen.
K. van Dijk neigte in seiner Dissertation /1981:223/ 

dazu, die Unmöglichkeit der Lokalisierung der von 
ihm textologisch untersuchten mittelniederläncischen 
Roelantsliedfragmente in dem allgemeinen Ueberlie
ferung sdiagramm aus der Tatsache zu erklären, da£ man 
die künstlerisch schönste Variante als die ursprüng
lichste angewiesen und an die Spitze des Stemmas 
gestellt hat. Diese Erfahrung bestätigt die Richtigkeit
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der 1970 von E. Vinaver gelieferten "ruinösen Kritik" 
an dem ganzen Streit über das Problem der Einheit des 
Rolandsliedes, worüber mehr als Tausend Abhandlungen 
diskutieren: R. Jau3 /1977:17/ bezieht sie auf die gan
ze altromanische Epik; jene stehe "in einer f l i e s 
s e n d e n  ü e b e r l i e f e r u n g ,  die nicht auf 
die geschlossene Gestalt von Werk oder Original und 
unreinen oder verderbten Varianten zurückführbar ist 
/.../".
Dies könnte ausreichender Grund dafür sein, tun bei 

der oben angeschnittenen Positionsbestimmung von 
Lulofs Fragezeichen zu setzen. In seiner Interpretation

Qdes Esm. als einer P a t e  S t o r y  ,wo die 
Prophezeiungen gerade deshalb erfüllt werden, weil 
versucht wird, sie zu umgehen, dient dieses Komposi
tionsschema als eine ErklärungsInstanz: in der epischen 
Vorlage war der dem Vater von Damiet drohende Tod 
wirklich eingetreten, dies sei während der Bearbeitung 
für die Bühne vergessen worden. Die Frage nach dem 
"besseren" Original ergibt sich natürlich aus dem 
Glauben an einen Verfasser, der niemals gegen die 
Kohärenz verstößt und lauter dafür sorgt, daß alle 
Einzelheiten stimmen /so R. Guiette, in: Jauß 1977:413/. 
Dieses "klassische Postulat" ist nur die praktische 
Konsequenz eines der "Dogmen der Philologie", einer 
Philologie, die die Genese grundsätzlich doch wichtiger 
als die Funktion findet und zu meinen scheint, daß 
ein Text mit einer obskuren Genese nicht funktionie
ren kann. Dem ist nicht so und auf die Frage Lulofs' - 
warum der Verfasser Inkonsequenzen zuläßt /angenommen,

9. Der Terminus ist von A. Dickson: Valentine and 
Orson. A study in late medieval romance. N. Y. 
1929:32 /Lulofs 1984:10/.
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daB von einem Verfasser <üe Rede 3ein kann/ - wäre 
dann: weil der Text doch funktioniert, und sogar: 
damit der Text auf eine bestimmte Weise funktionie
ren kann. Die Rezeption ist manchmal eine bessere 
Instanz zur Beurteilung der Zweckmäßigkeit der 
Komposition als immanente Formgesetze: besonders 
bei Dramen und überhaupt bei mündlicher Ueberlie- 
ferung.
Wie gesagt, sind die Texte der mündlichen Literatur, 

die wie keine andere in fließender üeberlieferung 
steht, weitgehend "unklassisch", sie sind meistens 
gewissermaßen unvollständig, enthalten häufig tote 
oder blinde Ilotive. Eine allgemeine Morphologie eines 
Märchentyps braucht aber gegebene Varianten keines
falls in Diskredit zu bringen, und ein Motiv wird 
nicht deshalb blind, weil es bis zum Ende der 
Geschichte nicht mehr wirkt, sondern wenn es keine 
Rolle in einem Handlungsfokus gespielt hat. Wenn 
wir nun mit dieser f o k u s s i e r t e n  M o t i v -  
f u n k t i o n a l i t ä t  rechnen, können wir 
z.B. die Todesbedrohung in der Prophezeiung von Platus 
für ein atmosphärisches Element erklären: nachdem die 
Handlung den nötigen Antrieb bekommen und die 
Spannung die erwünschte Höhe erreicht hatte, ist 
seine Rolle in der Komposition ausgespielt.
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6.2*3 P r a k t i s c h e  B e m e r k u n g e n

Die Fundorte der Motive in den Texten sind - wo es gelun
gen war, sie präzise zu lokalisieren - mit Zeilennummem 
angegeben, sonst stehen nur Ti telabkürzungen Esm., G-lor. 
usw. - keine Initiale E, G, weil die GroBbuchstaben im 
Index die Motivgruppen andeuten.
Für einige Motive konnte kein passendes Lemma bei 

Thompson gefunden werden, in solchen Fällen werden die 
Gruppen lemmata angeführt, wo das Motiv hingehört. Ab 
und zu wurde auch eine neue Nummer /mit ■+" versehen/ 
sowie ein neues Lemma, das möglichst wenig von einem 
bestehenden abweicht, vorgeschlagen, ‘̂anches ist zwei
felhaft. Ergänzungen sind durchaus möglich.
Ein methodologisches Problem ergab sich aus der Tat

sache, daB die Bramen keine Erzähltexte sind. Man soll 
deshalb das Vorkommen eines Motivs in dem Index nicht 
auf diese Weise verstehen, es werde über dies oder 
jenes erzählt: manchmal trifft das zu, im allgemeinen 
aber verzeichnen die Fundortsangaben für die Lemmata nur 
das Auftreten gegebener Prädikationen /gesprochene Sach
verhalte/, unabhängig von der Art des Virklichkeitsbezugs 
/Aktuelles, Vergangenes, Mögliches, Unwahres/, von der 
Darbietung s- und Sprachform /Dialog, Monolog, Satz
modal i tat/.

In unserem Index /für den Text s. / befinden
sich keine internationalen Verweise, dafür sehe man 
Thompson selber, sowie natürlich alle neueren Werke die 
nach ca 1955 erschienen sind, vor allem diejenigen, die 
die Literatur betreffen: Boberg 1956, Bordman 1963, 
Childers 1943 und ders. 1977, Ikeda 1971, Rausmaa 1973 
Smith 1980, Ting 1978, Tubach 1969; vgl. Lichtblau
u.a. 1982. Neue Märchenkataloge: Coutzee 1967, Baugh- 
man 1966, Briggs 1970-71, Delarue - Teneze 1957-1964- 
1976, F. Hoffmann 1973, Robe 1973, Simonsuri 1961, 
Suilleabhain - Christiansen 1967.
Für das niederländische Sprachgebiet ist vor allen 

die zweite, verbesserte Edition des Katalogs der
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filmischen Volksmärchentypen von K. de Meyer /1968/ 
zu nennen, der auch eine Motivenkonkordanz besitzt, 
er hat die Morphologie der Typen mit den Thompson- 
sehen Motiven angegeben. Der vergleichbare holländi
sche ^talog von Sinninghe /1942/ ist veraltet und 
benutzt zur Beschreibung der Morphologie der Märchen- 
typen keine Motive aus Thompson. Er besitzt aber 
eine gute Debersicht der niederländischen Sagenstof
fe, wenn auch die Klassifikation diskutabel 
erscheint.
Für das Friesische besteht seit kurzem eine aus

gezeichnete Monographie von Tan der Kooi /1984, Dis
sertation der Universität zu Groningen/mit einem 
Katalog und einem Motivenindex; dort auch ein aus
führlicher literaturüberblick.
Alle erwähnten Werke beziehen sich ihrem Zweck 

gemäß nur auf die /schriftlich fixierte/ m ü n d 
l i c h e  Ueberlieferung und berücksichtigen die mit
telalterlichen schriftlichen Quellen nicht.
Es sei uns an dieser Stelle gestattet, den polni

schen Leser auf unser im Druck befindliches populä
res Buch zu verweisen, das neben einer repräsentati
ven Auswahl der Beispiele von 120 wichtigsten Märchen
typen aus den Niederlanden, einschließlich Friesland 
/Abteilung AT 300-749, ZaubermärcheiP/umfangreiche 
Kommentare zu jedem Typ bringt, wo auBer folkloristi- 
schem Bescheid die notwendigsten literarischen Bezüge 
zur Sprache kommen. In dem Nachwort wird die Entwick
lungsgeschichte der niederländischen Volkskunde skiz
ziert, sowie die Auffassung von der Beschwörenden 
Funktion des Märchens verteidigt.

10. Nebenbei sei bemerkt, daB die Zaubermärchen /im 
Katalog von Aarne - Thompson die Nummern 300-749/ 
in der Grimmschen Sammlung von 200 Titeln weniger 
als die Hälfte ausmachen.
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316 6. Motive

6. 3 DIE EIGENNAMEN IN' DEN ABELE SPEIEN

1. Personennamen
2. Göttemamen 
3« Ortsnamen
4* Index der Eigennamen

6.3.1. P e r s o n e n n a m e n
§ 1. Inventar. - § 2. Da
miet. - § 3. Esmoreit. - 
§ 4. Plorentijn. - § 5. 
Gloriant. - § 6. Lanseloet. 
§ 7» Sanderijn.

§ 1. Inventar der Personennamen.

In den Stücken begegnen 34 Personennamen, die unten 
mit ihren absoluten Frequenzen /von der hSchsten an/ 
aufgelistet werden:
1. Florentijn - 53x in G /darunter 19 a-Zahlen, die

das Auftreten im Nebentext angeben, 
meistens ist das die Zahl der Re
pliken der gegebenen Figur/

2. Sanderijn - 48x in L /-19a/
3. Rogier - 45x in G /-21a/
4. Lanseloet - 43x in L /-19a/
5. Gheraert - 39x in G /-22a/
6. Lippijn - 39x in Li /21a/
7. Esmoreit - 38x in E /-/
8. Robb/e/recht - 30x in E /-21a/

- 1x in L /-/
9. Jan - 29x in D /-24a/

- 1x in Li /-/
10. Reinout - 28x in L /14a/
11. Gloriant - 25x in G /-2a/
12. Damiet - 24x in E /-15a/
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13. Bette - 19z in D /-12a/
14. Ro/e/de Lioen - 26z in G /-9a/
15. Rubben - 18z in R, /-11a/
16. Godevaert - 16z in G /-7a/
17. Gosen - 12z in R /-10a/

1z in B
18. Lu/u/tgaert - 9z in H /-6a/

3z in T
19. Machtelt - 11z in H /-6a/
20. Juliane - 9x in H /-4a/
21. Piatus - 7z in E
22. Gheert - 6z in B /-4a/
23. Ploerant - 6z in G /-3a/

•CsJ Lijsbet - 4z in L
25. Everaet - 3x in I
26. Eysenbaert - 2z in G
27. Imberecht - 2z in 3)

. 
i

00 
I 

CM Trise - 2z in Li

29. Alezander /der Große/ - 1z in
30. Apsloen /Absalom/ - 1z in G
31. Héctor van Troyen - 1z in L
32. Huge - 1z in R
33. Peter - 1z in D
34. Salomoen - 1z in G
35. Samsoen - 1z in G

Das ergibt für die einzelnen Stücke folgende 
• Zahlen:

G - 209 Erwähnungen eines Personennamens 
L - 122z R - 31x
E - 99x H - 21x
D - 55z B - 7z
Li - 42z T - 6z

Bemerkenswert ist, daB die Titelhelden des E und G 
nicht mit ihren ^amen im Nebentezt bezeichnet werden 
/bei Esmoreit keine a-Zahl, bei Gloriant 2a/. Venn man 
nur das Auftreten im Sprechtezt betrachtet, weist 
Esmoreit die hSchste frequenz von allen auf.
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Folgende Anthroponyme sind bisher von der Forschung 
ausführlicher kommentiert worden /alphabetisch/ : Da
miet, Esmoreit, Florentijn, Gloriant, Lanseloet, San
der! jn. Die Liste umfaBt die Hamen der Hauptpersonen, 
ea scheint aber lohnenswert, alle Hamen systematisch 
zu untersuchen; der untenstehende Index soll einen ers
ten Schritt dazu bilden. /Einige Hamen wurden bei den 
Diskussionen über die Spracblandschaft herangezogen, 
vgl. Kap. 4, § 32/.

$ 2. Damiet

Für diesen Hamen wurde keine Quelle gefunden. Leendertz 
/1907:CLII/ brachte ihn mit dem ägyptischen Ortsnamen 
Damiette in Zusammenhang, der in "Baudouin de Sebourg" 
erwähnt werde.
Notermans /1973:628/ stellte fest, daB ein gewisser 

Oll vier aus M i n  in den Jahren 1213-17 in Brabant, 
Utrecht und Friesland Propaganda fär einen Kreuzzug 
/den fünften/ gemacht habe, selbst nach Ägypten gezo
gen sei, und entscheidend zu dem Fall der Hauptstadt 
Damiette beigetragen habe, worüber man sich aus der 
■Historia Damitana* /Iber die Periode 1217-1223/ und der 
"Historia Terrae Sanctae" /ftber 1096-1217/ kann unter
richten lassen. Vie das mit Damitt zu verbinden wäre, 
wird nicht präzisiert.

Meyers Enz. Lexicon /1926.III:190/ sagt, die Stadt 
befand sich 1218-1221 in den Händen niederländischer 
und niederdeutscher Kreuzfahrer.
Encyclopaedia Americana /1958. YIII:430 f./ teilt 

eine Hebenform des Hamens - Tamiathis - mit und erzählt 
von der Eroberung der Stadt durch den Grafen von 
Holland, Wilhelm /den späteren deutschen König, 1247 
-1256, gewählt von den Gegnern Friedrichs II./; die 
Bemannung seiner Schiffe stammte haup tsächlich aus 
Haarlem, deshalb trage die Stadt ein Kreuz und ein
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Schwert zwischen vier Sternen im Vappen und besitze 
ein Glockenspiel, das seitdem jede ^actt D a m i e t j e 
spiele.
Die in dem Turm der Grote Kerk zu Haarlem hängenden 

Damiaatnes wurden aber erst im X7I. Jh. zur Erinner
ung an das Jahr 1219 verfertigt /Katholieke Encyclopae-

die,21951 7111:353/.
Die Stadt, die während der Kreuzzüge das wichtigste 

muselmanische Arsenal war, wurde 1249 von Ludwig IX. 
noch einmal erobert, was ihm bekanntlich mehr Sorgen 
als Freude bereitet hatte, und einen nicht unwichtigen 
Grund dafür sein muBte, daB die Stadt zuletzt zum 
Symbol des altertümlichen Heidentums geworden war, 
wie Rom das Christentum repräsentiert /Jobes 410/.
Der letzte Befund muB hinsichtlich der Entstehungszeit 
des Symbolwerts überprüft werden: sollte sich der 
Symbolwert als gültig schon im Mittelalter erweisen, 
dann würde damit ein wichtiges Argument für die spi- 
ritualistische Deutung des Stückes geliefert /Traver, 
Peeters/.
Ein wichtiger Hinweis liegt in der Tatsache vor, daB 

schon Caesarius von Heisterbach vor 1240 /Dialogus 
Miraculorum 7111,28/ eine Geschichte über die Bürger 
von Damietta mitteilt, die zu den Christen überlaufen * 
wollten unZ°c?en Sarazenen gekreuzigt wurden /Tubach, 
Index Exemplorum Hr. 1410/.
Neben der obigen Ortsnamen-Hypothese sieht Duinhoven 

/1979a:137/ eine andere mögliche Ableitung - v o n  
T e r m i.t, dem Kamen der Tochter Pharaos, wo Moses 
erzogen worden war:

damiet ^ damit ^ termlt

Bei 1 sollte deshalb -er- zu -a- geworden sein, weil 
der Karne termit nicht mehr als solcher identifiziert 
werden konnte, bei 2 spielte die Assoziation mit dem 
Ortsnamen Damiette eine Rolle. Kehr dazu im folgen
den Paragraphen, wo die Ableitung Esmoreit / es moses 
diskutiert wird.

http://rcin.org.pl



320 6. Motive

$ 3. Esmorelt

Leendertz hat den Kamen als "sicher nicht seltsam" 
bezeichnet und nannte 10 Titel von französischen 
Werken, wo Kamen wie Esmeré, Esmerei, Esmereit, 
Esmerés, Esmeret, Esmeriet sowie Esmerez begegnen 
/die Kamen bei Duinhoven 1979a:125 P.6 aufgelistet/, 
es sind: Mainet, Chevalier au Cygne, Baudouin de 
Sebourg, Huon roi de Féerie, La Conquuête de Jérusalem 
Aliscans, Covenant Vivien, Florence de Rome, Aucassin 
et Hicolette, Guinglain, Gaidon /Leendertz 1907:CU/, 
Flutre /1962:71/ nennt als ersten einen Esmeré, den 
Sohn des Königs "Felipe de Hongrie" aus Florence de 
Rome /XIII/ und Le Roman de F.d.R. /1. Viertel des XIV 
Jhs./.
Emare begegnet auch in einem englischen Gedicht des 

14. Jh. mit dem Motiv der verleumdeten Gattin /Frenzel 
Motive 252/. In einer Ballade wird König Estmere von 
seinem Bruder Adler gefragt, wann er endlich heiraten 
werde, worauf er antwortet, er kenne in keinem Land 
eine geschickte Lame, um sie zu heiraten /poln. Über
setzung aus Klnsley in: Kydryński, Księga ballad 
angielskich i szkockich, Kraków 1980:84-96/.

Eine Etymologie Esmorelt j_ es moses hat Duinhoven 
vorgeschlagen /1979a/ als Bestandteil seiner Hypothese 
über die biblische Quelle des Stückes.
Der Teilhypothese: Esmoreit / +/sijn name/ es moyses 

liegen 5 folgende, von Duinhoven formulierte Prämis
sen zugrunde:
1° Die Entstellung sei erst nach der Isolierung der 

Vorlage aus dem biblischen Kontert eingetreten, der 
ame Moses wurde nicht mehr mit seinem Träger as- 
soziert.

2° Die Vorlage des Abschreibers enthielt den Satz 
/s.o. /.

3° Sie enthielt nur e i n e n  solchen Satz, d.h. es 
gab keine anderen Stellen, wo der Käme Mo/y/ses
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begegnete.
4° *e e* wurde nicht mit den gewöhnlich das VortendeIandeutenden kurzen s, sondern mit dem für den 
Vortinlaut reservierten langen f geschrieben: das letzte 
war zwar bis zum Ende des 13* Jh. auch in der SchluB- 
Position üblich, wurde jedoch danach dort ungebräuchlich. 
3° Eie Torlage muBte die Zusammenschreibung esmovses 

haben: das geschehe manchmal, ein Beispiel - agloval 
£ k giloval - sei in Roman van Moriaen /Hrsg. J. te 

Winkel 1879:29/ bezeugt, ein anderes soll das von Buin- 
hoven /1977:197/ rekonstruierte LanBeloet van Denemerken 
£ Banselot van den me re sein /s.u. § 6/.

Wollen wir diese Prämissen in umgekehrter Reihenfolge 
untersuchen.
Zu 5. Wollte man hier etwas mit e i n e m  Beispiel 
beweisen, so müBte das ein vergleichbarer ?all der Zu- 
sammenschreibung eines Verbs mit einem Substantiv, 
keine unschuldige Proklise sein; eigene Hypothesen 
/Banseloet/ soll man nicht als Argumente für neue 
Hypothesen verwenden.
Zu 4. Buinhoven hat zwar nicht bewiesen, daB es solche 
Fehlertypen gegeben hat, doch wollen wir es annehmen.
War aber der vorige Typ selten /wenig wahrscheinlich/, 
ist dieser auch nicht häufiger. Wenn wir ihre Wahr
scheinlichkeiten auf je 1# /0,01/ schätzen - sie würden 
dann 2% aller im Mittelniederländischen begangenen 
Schreibfehler ausmachen, was sicher zu viel ist /vgl. 
dis Schwierigkeiten Buinhovens mit den Belegen/ - werden 
wir eine Chance für zehntausend erhalten, daB die Koin
zidenz beider Fehler eintreten wird. Spezialisten mögen 
entscheiden, ob dieses Kontingent nicht durch w i r k 
l i c h  eingetretene Koinzidenzen /einmal gefunden!/ 
erschöpft ist, und ob wir dieser h y p o t h e t i 
s c h e n  den Erwartungswert verleihen können.
Zu 3. Wenn wir es mit einer Kose s-Ge schichte zu tun 
haben, dann ist es schon erstaunlich,daB dort der 
**ame des Helden nur einmal auftreten sollte. Biese 
Prämisse hatte Buinhoven wohl nütig, um den Skribenten

http://rcin.org.pl



322 6. Motive

nicht ffir einen Dussel auszugeben, der an Dutzenden 
von Stellen denselben Fehler macht, wobei aus eine« 
schönen mitte lniederländischen Satz mit dem ziemlich 
bekannten I.amen Moyses eine AusgeT^rt zu entstehen 
hätte: ein deklarativer Satz ohne Prädikat mit einem 
albernen ^amen.
Zu 2. Duinhoven teilt ritterlich mit, daß seine Vor
lage - ein Abschnitt der Bibelfibersetzung Van Haer- 
lants - diesen Satz nicht enthält.

Ist es fiberhaupt mfiglich, einem solchen Satz in 
einer noch unbekannten Version der Vorlage zu begeg
nen? - Solche Erzählungen werden meistens im Präteri
tum geschrieben: die direkte Rede im Präsens i^ in einem 
Erzählt ext eine Seltenheit.
Zu 1. Als eine Sour der Isolierung der Moses-Geschichte 
aus dem Bibelzusammenhang kann die Merkwürdigkeit des 
Rebentextes in E dienen: wie wir im § 1 gesehen haben, 
wird der Held niemals mit seinem ¿»amen, sondern stets 
als *der Jflngling* angedeutet. Dieses Argument fällt 
weg, weil dasselbe ffir Gloriant gilt - es ist vielleicht 
ein Merkmal des Autorstils.

Die ganze Beweisffihrung ist aber sonst sehr ungenau: 
wie konnte sich eine Erzählung verselbständigen ohne 
daB der Held einen neuen Hamen erhalien hatte? Venn er 
doch einmal als Moses bezeichnet wird und an keiner 
anderen Stelle anders, dann muB er ffir den wachen Leser 
/Abschreiber/ die ganze Zeit Moses g e w e s e n  
sein. Moses ist nun einmal kein erstbester, daB man 
seine Geschichte nicht mehr erkennen w&rd^^um so 
mehr, als da in der Vorlage Prinzessin Termit ungeduldig 
wartet, um Damiet zu werden.

Die Beweisffihrung Duinhovens erweist sich als zu 
sehr text s t e l l e n  orientiert. Man muB Ja alles 
- auch die Hamen - im Zusammenhang sehen: gab es in der 
Vorlage Moses und Termit^ dann mußte es ja auch Ägypten und 
den Pharao gegeben haben, weil beides ffir den Lebens
lauf Moses* Elemente sine qua non sind. Vir haben es 
mit einer ^amenjwnstellation zu tun: die Isolierung 
einer Geschichte oder Verfremdung einer Figur ist dann

http://rcin.org.pl



6. Motive 323

nicht so einfach.
Keine der Prämissen liefert den Grand fftr die 

Buinhovensche Etymologie "Esmoreit / es moses".

$ 4-. Florentirln

Leendertz hat nur zwei Belege für diesen Hamen 
gefunden: in Benier und in florentina de getrouwe.
Mehr Fundorte wies Marie Ramondt nach. Ihre stoff- 
geschichtlich aufschlußreichen Befunde sollen an 
gehöriger Stelle untersucht werden /IJrsprungsfeld/.
Der Karne begegne in den Gesta Romanorum /Hr. 62/f 

bei den Sieben Weisen Meistern, in dem Roman Florence 
de Rome /bekannt seit dem 13. Jh./, in einer Hand
schrift aus dem vierzehnten Jahrhundert, bekannt als
Lion de Bourges, in dem 1493 gedruckten Roman Artus 
de la Provence, sowie in zwei niederländischen Legen
den des frähen 13. Jh.

$ 5. Gloriant

Fftr diesen Kamen, den Hoffmann in der braunschweigi
schen Geschichte nicht nachweisen konnte, gab Leendertz 
/nach i«anglois, Table des Home Propres... 287/ 10 männ
liche und 3 weibliche Belege und ffigte 3 eigene hinzu 
/1907:CLVII F. 4/. Notermans bringt den Hamen mit der 
Interpretation des Stfickes als eines Spiels von Selbst-' 
Verherrlichung in Zusammenhang und stätzt sich auf die 
Etymologie des Wortes aus dem lat. glorior /Notermans, 
Ed.1G6 1948, vgl. Iwema 1964:248/. Ramondt /1922:39/

/Forts./
10? Schon Endepols /19Q3;135/ warnte, daB man einen 

Fehler begeht, wenn man die enge Bindung an die 
Bibel beim niederländischen Tolk erst seit dem 
17. Jh. gelten läBt. Bas Mittelalter zeigte die
selbe Eigenschaft.
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lenkt, noch einmal /nach Leendertz/ die Aufmerksamkeit 
auf den Roman Baudouin de Sebourg, wo Gloriant eine 
Hebenfigur - Bruder des Beiden Esmerd - ist. Bei Plutre 
1962:62 wird Gloriant, "roi saxon" aus L'Estoire de Mer
lin, erwähnt. Tgl. unten, 6.3.3 Bruuyswijc.

^ at TAnseloet

Bach der Beobachtung von Leendertz, daB der &ame - nicht 
wie die übrigen dem fränkischen oder orientalischen 
sondern dem keltischen Stoffvorrat entnommen ist, 
stellte erst Kasernier /1976:389/ die Prägen, warum die 
Hauptperson des Stückes gei&e lanseloet heiße und 
warum er von Dänemark sei. Als Antwort fährt er eine 
schottische Ballade mit dem Motiv der liebesgewinnung 
durch Todesvortäuschung an, wofür sich eine dänische 
und eine niederländische Variante bezeugen lieB /festzuhal
ten für die Untersuchung zum ürsprungsfeld/.

Aus einer Verschreibung und falscher Entzifferung des 
Geschriebenen will Duinhoven /1977:196 ff./ die Her
kunft von Dänemark in dem Anthroponym lanseloet van 
Denemerken erklären. Der Vorname selbst sei eine Ent
lehnung des lancelot aus französischen lancelot del 
Lac11, das erst als lancelot van lac übersetzt worden 
sei, um später 1. van den mere /lac - mere, meer/ zu 
werden. Veil nun 'den mere' bald zusammen als 'den- 
mere* abgeschrieben werden konnte, war davon nur ein 

Schritt zu 'denmerc* - e mit c identifiziert - gelesen 
'denmerk', assoziiert mit /eine Nebenform von -/ 
dezimerken, denemerken.
Vir wollen jetzt nicht auf die Probleme, die die 

Erklärung Duinhovens bereitet, eingehen. Für den 
sprachlichen Aspekt sehe man den folgenden Paragraphen, 
der stoffgeschichtliche soll im Rahmen der Ur- 
sprungsfelduntersuchung erforscht werden /Quellen/.
Der von KazemJer postulierte Einfluß der mündlichen

11. Auf die inhaltlichen Parallelen zwischen dieser 
Episode aus dem Ctfttienschen "le Chevalier de la
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Überlieferung ist durch die Irrtumsiheorie Duinhovens 
jedenfalls nicht ausgeschlossen: wenn jemand an vier 
Stellen /s. den Index/ anstelle des angeblich Ge
schriebenen *van den mere* unnachgiebig *van denmerc*12sieht und »van deenmerken* /u.ä.m./ schreibt , muB 
Dänemark in seinem Gedächtnis schon gut eingeprägt 
sein!

§ 7. Sanderijn

Diesen Vornamen, den er in der höfischen Romanliteratur 
nicht finden konnte, hat Leendertz für bürgerlich er-r 
klärt.

Eine Etymologie ist erst von Duinhoven /1979b:282 ff./ 
vorgeachlagen worden:
sanderijn ^ sanderien^ sanedrien ^ sconedrien /scone dieme

überlie
ferte Form Ausgangsform
Dabei sollten folgende sprachgeschichtliche Prozesse 

und Erseheinungen wirksam gewesen sein:
1 - die r-Metathese
2 - Zusammenschreiben von zwei Wörtern
3 - Irrtum im Lesen: -co- als -a-
4 - -e-Metathese: -nedr- \  -nder- oder

-e-Epenthese: -dr- \ -der- und e-Synkope: -ned- ̂  -nd-
5 - Gleichsetztung des noch nicht diphthongierten langen

ij mit ie.
Gegen diese ahlstorische Erklärung sei folgendes

/Ports./
Charrete* und Lanseloet hat Kazemier /1976:392/ 
aufmerksam gemacht.

12. Diese falsche Wortabtrennung »van den mere*^ »van 
denmere* ist auch verwunderlich, denn häufiger ist 
im Mittelniederländischen die Pftgung van denj^ van- 
den. Die Hypothese Duinhovens akzeptiert von Lulofs 
1984:14 P. 19.
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gesagt:
Zu 1. A. Die r-Metathese ist ein systematischer histo- 
rischfbonetlscher ProzeB, jeweils auf eine bestimmte 
Zeit und Iandschaft beschränkt und darf nicht ad hoc 
als eine sprachgesetzliche Instanz zur Erklärung von 
Individualachflpfungen wie die besprochene herangezogen 
werden, die übrigens mit den Sprachfakten im Streit ist, 
denn der Übergang von diexn/e/ zu +drien ist ja nie 
eingetreten« Gesetze der Sprachgeschichte betreffen 
das Sprachsystem /langue/, nicht die individuelle Rede 
/parole/« Natürlich setzt eine Systemveränderung auch 
Änderungen in individuellem Sprachgebrauch voraus, 
es sind aber immer Massenereignisse und generationenlange 
mündliche Überlieferung - und ’scone diern* kann als 
Textfragment weder auf das erste, noch auf das zweite 
Anspruch erheben, laut H. van Dijk braucht hier die 
Wirkung der Metathese nicht angenommen zu werden, eine 
falsche Entzifferung einer Abbreviatur kann im Spiel 
sein.
Zu 1. B. Die r-Metathese ist im Mittelniederländischen 
nur in bestimmten Positionen eingetreten: r+Kurzvokal 
+Nasal n,oder Dent.d, t oder s - und dann nur in einer 
bestimmten Richtung: r f t c k w ä r t s ,  z.B. mhL ors 
/ wgerm.+hross, vgl. nhd. RoB /Tan loey 11:91/.

Wie man sieht, verstBBt die 1. Prämisse Duinhovens 
gegen zwei kardinale phonotaktische Bedingungen für das 
Eintreten der r-Metathese /langer Tokal nach -r und 
die Terschiebung aufwärts/. Um es bildhaft zu sagen: 
Selbst wenn der Stammvokal in diern: drien nicht lang, 
sondern kure wäre, würde die r-Ketathese höchstens 
eine umgekehrte Entwicklung +drien diern erklären kOn- 
nen, also: Sanderijn zu 'scone diern»...
Zu 2. Das Zusammenschreiben von zwei WOrtern ist im 
Mittelniederländischen keine Seltenheit. AuBer den 
mehr oder weniger systematischen Proklise und Enklise, 
wo kurze und unbetonte Würter zusammen mit den betonten 
geschrieben werden, war es durchaus mOglich, daB zwei 
volltOnige Wflrter: 1° fehlerhaft als eine Einheit identi
fiziert oder 2° aus Flüchtigkeit ohne Pause abgeschrie- 
ben wurden.
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1° setzt gewöhnlich zwei Dinge voraus: da£ der Ab
schreiber die Vorlage nicht verstanden hat und daB 
durch den Fehler eine für ihn sinnvolle Form ent
stehen konnte. Hier sollte aber das Gegenteil gescheiten 
sein: aus einer sinnvollen Form an einer kommunikativ 
privilegierten Stelle /wir nehmen eben an, daB sich 
dort die Form *o scone diern’ befunden hat/, wo die 
Aufmerksamkeit konzentrierter zu sein pflegt, soll 
eine sinnlose Form entstanden sein, die erst nach ei
ner Reihe folgender F e h 1 e r zu einem sinnvollen 
Vornamen werden konnte.
Zu 5. Die falsche Identifizierung von -co- mit -a- 
ist wieder möglich, aber führt ebenfalls von einer 
ßedeutung zu einem Nonsens *+sane'. Ein sehr frequentes 
Wort ’scone' soll nicht erkannt worden sein?
Zu 4. Die Metathese ist hier schon deshalb unmöglich, 
weil eine Wortgrenze vorliegt und die Metathese 
eine Worterscheinung ist.

Für die Synkope und Epenthese gilt das im 1. Punkt 
gesagte: es sind historische Prozesse der langue und 
sie dürfen nicht einmal zur Erklärung von b e z e u g 
t e n  Individualschöpfungen herangezogen werden - 
von rein theoretischen Konstruktionen solcher Formen 
schon zu schweigen.
Zu 5. Die Hypothese Duinhovens wird auf keine verifi
zierbaren Teilbeweise gestützt; es wird nicht gesagt, 
wie häufig die Schreibung -ie- für -ij- begegnete 
/besonders in der Periode, wo die Diphthongierung des 
I schon begonnen hat/, es werden - um zu den vorigen 
Punkten zurückzukommen - keine Beispiele fehlerhafter 
Lesarten angeführt vom Typ co-a oder das Zusammenschreiben 
von zwei Vollwörtern, besonders wenn es von Bedeutung 
zu Nonsens führt : das alles wurde gena uso wie bei 
'es moses’ nicht belegt.
Damit sind aber die Bedenken um die Hypothese Duin

hovens nicht zu Ende: selbst wenn die Argumente gestimmt 
hätten /was nicht der Fall ist/, würden die Gegenargumente 
erst kommen. Wir haben es nämlich zu tim mit einer 
hypothetischen Koinzidenz von fünf, sechs eigentlich^
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Ereignissen mit geringen WaSscheinlichkeiten, ein
zutreten. Schätzen wir diese Wahrscheinlichkeiten 
auf je 0,1 - diese fünf Fehlertypen /Erscheinungen/ 
würden dann die Hälfte - 50#1 ̂  - aller möglichen 
Fehlertypen und aller heim Abschreiben begangenen Fehler 
ausmachen, was niemand glauben wird - dann wird die 
Wahscheinlichkeit eines Ereignisses, das auf Koinzi
denz von jenen fünf Ereignissen beruht: 0,1^« 0,00001 
betragen /bei Koinzidenz werden die Warfscheinlich- 
keiten multipliziert/: es kann also ein "al pro 100 000 
Fälle eintreten: unmöglich ist es also nicht.

Als ob das nicht genug wäre, läßt uns die Hypothese
noch glauben, daß dieses fatale Schreibwunder so-und-
-sovielmal geschehen sei, wo nur die Vorlage einen
Anlaß dazu geboten hatte, und es mußten Dutzende von 

1AStellen sein .Der letzte Umstand betrifft auch andere Etymologien
Duinhovens, wo Eigennamen oder Schlüsselworte erklärt 
werden, ohne ihrer hohen Frequenz und besonderer Rolle 
in der vertextung Rechnung zu tragen, und ohne ein 
Modell zu geben, aus dem die zeitliche Abfolge und 
Lokalisierung der Inderungen im Text ersichtlich würde.
Das Beispiel ’Sanderijn* zeigt am besten, wie die 

Duinhovensche Textrekonstruktionsmethode an diesen 
Punkten noch allzu sehr auf die Text s t e l l e n - 
rekonstruktlon beschränkt ist. Wir brauchen hier keine 
ausführlichen Erörterungen zur Interaktionstheorie, 
üesprächsanalyse und Textpragmatik um sagen zu können, 
daß der Eigenname in bestimmten Funktionen nicht er
setzt werden kann und umgekehrt, eine Umschreibung keine 
Anrede werden kann. Einer, mag er auch ein Prinz sein, 
der ein Mädchen mit *0 scone diem* /0, schöne Dienst
magd/ anzusprechen pflegt, um es von seiner echten liebe 
zu versichern, soll sich selbst die Schuld geben, wenn 
sie von ihm wegflieht...

13. Wahrscheinlichkeiten unabhängiger Ereignisse ad
diert man.

14. Der diskutierte Übergang konnte auch an einerhttp://rcin.org.pl
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6.3.2. G B t t e r n a m e n
§8. Inventar. -
§9. Nichtchristliche Gütterw
namen.

§ 8. Inventar der GBtternamen

In diese Abteilung gehBren 13 Kamen von christlichen 
und nichtchristlichen Gottheiten /auch Heilige/, die 
unten in der Reihenfolge abnehmender Frequenz aufgezählt 
werden. Genaue Fundorte sind in dem Index zu finden. 
Wegen hoher Frequenz und iaraphrasierungsmßglichkeiten 
sind die Daten über Gott und Baria wahrscheinlich nicht 
genau /zu klein/.
1. God /mit Periphrasen wie Here, Hemelsche Vader usw./

- 135x /I37x, G 28x, E 22x, D 11x, Li 11x, W Sx 
B 7x, R 7x, I 2x, H 1x/

2. Apolijn - 27x /E 14x, G 13x/
3. karia -26x /L 10x, G 7x, E 3x, D 2x, T 2x, Li1x,

H 1 x/
4. Venus - 21x /¥ 17x, darunter 7x als persona dramatis,

/Forts,/
Etappe der Textüberlieferung situiert werden, wo die 
Wortgruppe ’0 scone dierne* etwa nur einmal auftrat, 
und erst der fertige Vorname ’Sanderijn* wurde an 
mehreren Stellen verwendet. Dagegen spricht aber die 
Häufigkeit und die Funktion: eine neue Anredeform im 
ganzen Stück /auch in den Personenandeutung im Neben
text/ setzt eine tiefgreifende Bearbeitung voraus 
und läßt die Frage entstehen: was für ein Ausdruck 
wurde ersetzt? Batte die Heldin in der Vorlage keinen 
Bamen? Wie wurde sie vom Verfasser angedeutet? S i n e  
d i e r n e ?
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G 3x, E 1x/
5. Mamet - 18x /B 11x, G 7x
6. A'ervogan/t/ - 18x /E 9x, G 9x/
7. Mahoen - 9x /G 5x, E 4x/
8. St. Jan - 6x /E, Li, B 2x, D, T je 1x/
9. St. Nicolaas - 4x in D

10. St. Bride - 1x in H
11. Jupetijn - Ix ln G
12. St. Mechiel - 1x in D
13. St. Symeon - 1x in L

Pftr die einzelnen Stücke sieht das folgendermaßen 
aus:
G - 73 Li - 13
E -  65 B -  9
L - 48 B - 7
W -  26 T -  5
D - 19 H — 3
Insgesamt macht das 268 Stellen aus, wo ein same 
dieser Gruppe auftritt.

§ 9. Elchtchrlstllche Gfltternamen

Sie begegnen in E und G /Apolljn, Tervogant, Mamet, 
Mahoen, Venus/ sowie in V /Venus/. Ihre Vielzahl wird
hflufig betont, indem manchmal vier davon auf einmal
angerufen werden. Wie jemand feststellte, es entsteht 
dadurch der Eindruck, daß der Islam eine heidnische, 
polytheische Religion sei. Ob das von dem Verfasser 
beabsichtigt war oder nicht, mußte dieser Gebrauch 
zugunsten der Verstärkung des GruppenbewuBtseins 
/wir- eie/ einwirken, er entsprach also einer elementaren 
rhetorischen Strategie.
iian muß aber zugleich sagen, daB - wie ebenfalls schon 

bemerkt worden ist - das Bild der Sar^azenen in E gar 
nicht negativ, wielleicht selbst positiver als das der 
Christen ausfällt.
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Von den exotischen Götternamen haben Apolijn,
Kämet und Kahoen sowie Jupeti^n eine deutliche 
Etymologie und Entsprechung in der Mythologie:
Apollo, Mahomet und Jupiter /Notermane 1973:638 mit 
^erweis auf das Md ndl. Woordenboek 111:1080/
Nur in Bezug auf Mahoen äußerte Koffmann /1838 VI:
217/ die Vermutung, daß unter diesem auf die romani
schen Versionen des Mahomet: Kahom, Kahon/s/, Mahum 
zurückgehenden Namen "wohl ein anderer sarazeni
scher Abgott gemeint" sei, weil er an manchen Stel
len neber. Kämet steht, z.B. E 594-5, 749 und G 
337-8, 976-7.
Eie Etymologie von Tervogan/t/ ist verwickelter.

Nach Hoffmann ist der Name bei romanischen Völkern 
aus Hermes /Merkur/ über dessen Beinamen: gr. tris- 
megistos, lat. ter maximus und termagan entstanden 
und zur Benennung der obersten Gottheit geworden.
Aus romanischen Quellen haben ihn mittelhochdeutsche 
Dichter als Tervigant1 ̂  entlehnt: er ist auch in der 
alten englischen Poesie zu finden /Verweis auf Percys 
Reliques...I, 62,67. An appendix to Shakesp. dram. 
works, leipsic 1826.8 p. 178/, z.B. im Shakespeareschen 
namlet /III,1: Termagant/. Dngefähr dieselbe Etymologie, 
die auf griechische und lateinische Beinamen des Hermes 
zurückgehen soll, gibt bei Tervogan das Kiddelned.
Wb.: Kotermans, der sie anführt, stellt ihr /1973:628/ 
die Ergebnisse von Henri Gr^goire gegenüber1 .̂ Der frz. 
Tervagant, engl, -^ermagant, ital. Trivigante sollten 
von «amen einer Göttin Trivia/mte/, der bei einem alt-

15. bezeugt ist auch ’Herr Pigant’ /Keller, Pastnacht- 
spiele IV:166, 18; nach Leendertz 1907:497/. Einen 
Zusammenhang des Tervigant mit einem als Dämon ver
standenen "Peind" /ahd. der fiant/ vermutet J. 
Czochralski /25.03.1986/.

16. H. Grégoire unter anderen in: Annuaire de 1’Institut 
de Philologie et d’Histoire orientales et slaves de 
l’Université Libre de Bruxelles, 7 /New York 1939 
-1944: 451-472/
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christlichen Dichter Dracontius aus Karthago /¿500/ 
bezeugt ist.

i’ach der Mitteilung von Notermans /1955:641/ wird 
die Trivia oder Diana Trivia für die Schwester des 
klassischen Apollo gehalten /ü. Poscolo in Quarterly 
Review XXI. 1819:515/.

6. 3.3. O r t s n a m e n

§ 10. Inventar

In den Stücken begegnen 13 Länder- und 9 Städtenamen,
Es werden 3 Nationen erwähnt.
1. Abelant - 23x in G
2. Bruuyswijc - 21x in G
3. Sesilien - 9x in E
4. Nc.mandie - 7x in 5
5. Denemerken - 4x in I /jeweils anders geschrieben/
6. Aveme - 3x /2x in G und 1x in L/
7. Hongherien-3x in £
8. Babeloen - 2x in G
9. Turkien - 2x in E

10. Afrijka - Ix in 1
11. Inghelant - 1x in D
12. Josepat - Ix in 6
13. Vranckerijc - 1x in G

14. Damast - 7x in E
15. Antiotsen - 3x in G
16. Balderijs - 2x in E
17. Corterike - 1x in H
18. Ghint - 1x in H
19. Jherusalem - Ix in ! /in der Handschrift als Ab

breviatur/
20. Maestricht - 1x in V

http://rcin.org.pl



6. Motive 333

21. ^asarene _ ix in G
22. Rawast - 1x in I

Insgesamt gibt es 99 Stellen, wo- ein Ortsname auf- 
tritt. Die Unterschiede sind signifikant:
G -64x 
E - 23x 
L- 7x 
H - 2x
D» T» - je. 1 x

Die genauen Fundorte der aufgezählten Kamen sind in 
dem Index /in der Beilage/ zü finden - die Kationen
bezeichnungen in dem Motivenindex, P 715.

Drei dieser Kamen sind bisher wegen ihrer problemati
schen Etymologie in der Forschung diskutiert worden: 
Bruuyswijc, Balderijs und Rawast.

§ 11. Bruuyswl.ic - Braunschweig

Wie schon oben gesagt /§ 5/, vermochte es Hoffmann
nicht, eine wesentliche /also nicht nur etymologische,
die hier vorliegt/ Verbindung zwischen Bruuyswijc und
Braunschweig festzustellen.
Eine Antwort auf das zweite Glied der Frage /oben

in bezug auf -^anseloet gestellt/ - warum der Held so17und nicht anders heiße und warum er aus NN. stamme 
- hat K. Ramondt versucht /1921:31 ff./. Bruuyswijc 
gehöre zu einen anderen Stoff als Gloriant, die 
Kontamination sei an der Stelle entstanden, wo beide 
Stoffe - Heinrich der Löwe, oft nur 'Von Braunschweig' 
genannt unädie Liebesgeschichte von Esmere und Elienor 
aus dem Kreuzzugsroman Baudoin de Sebourgjjein gemeinsames 
Motiv hatten: eine Traumvision.

Ramondt identifiziert /vielleicht zu schnell/ einen 
Traum, der den Helden vor der drohenden Untreue seiner

17.Einen Kopistenfehler: brunswijc / brunwijc / vrancrijc
vermutet Duinhoven /1977a:212 und 1980b:85/, wundert 
sich aber selbst darüber, warum ein sehr bekannter 
Name /Frankreich/ durch einen unbekannten ersetzt 
wurde.
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Gattin warnt, mit dem Motiv der fernen Geliebten, wo 
der Traum eines der Mittel ist, um die Liebe zustan
dezubringen. Beide Träume haben also eine andere 
Punktion - sind also als Motive nicht ganz identisch« 
Darüber hinaus gibt es in Gloriant ausdrücklich eine 
"Love through sight of picture" /Motiv T 11.1/: das 
wird im Text mehrmals unterstrichen, was eine bewuBte 
Wahl verrät, übrigens sehr dem dramatischen Medium 
angemessen - ein Bildnis ist konkret.
Wenn man die Rolle der mündlichen Überlieferung 

berücksichtigt - das geschieht meistens zu selten 
und Ramondt war eine der ersten, die diesen Aspekt 
in.die Untersuchung der Abele Speien mit einbezogen
hatten - soll man den literarischen Text doch nicht18mit einem mündlichen gleichsetzen : Sine unbewußte 
Kontamination von Motiven ist bei der mündlichen 
Volksliteratur an der Tagesordnung, bei’ einem litera
rischen und besonders bei einem deutlich publikumsorien
tierten Text müssen wir - selbst im Mittelalter - 
nach einem spezifischen Grund, nämlich nach dem Zweck 
suchen. In unserem Pall, wo wirklich nur das Wort 
’Bruuysvijc’ dem Sagenstoff um Heinrich den Löwen 
und Herzog Ernst entnommen worden zu sein scheint,
kann die Entlehnung der außergewöhnlichen Popularität19des Von Braunschweig-Stoffes zugeschrieben werden:

18. Ein gutes Beispiel einer Untersuchung der beiden 
Aspekte in ihren gegenseitigen Relationen stellt die 
Dissertation von Margaret Schlauch /1927, u.a. 
über E3moreit/ dar. Nebenbei sei bemerkt, daß die 
Autorin Iy50 Amerika verlassen bat und 1950-1968 
Ordinarius für Englisch an der Warschauer Univer
sität war; seit 1961 Mitglied der Poln.Akad.d.Wiss.

19. ^ach J. Walch /Nieuw Handboek... 1947:139/ haben 
sich in der mnl. Literatur sehr viele Abenteuer mit 
dem Namen ’Von Braunschweig’ assoziert /aus Coigneau 
1974:158/. Der Stoff war wenigstens bis zum Anfang 
des XX.Jh. populär, als Balladen und Märchen, vgl.
M. de^Meyer 1968, der Typ 554 D+ und Boekenoogen 
Nr. 65, S. 131-2. Die Liedfassung nnd ein bis damals 
so gut als unbekanntes Gedicht des 16. Jh. unter
sucht Coigneau 1974.
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der Verfasser hat sich wahrscheinlich einer lebendigen
Überlieferung anschlieBen wollen und er war nicht der 

20einzige . Um diese Hypothese annehmbar zu machen, wol
len wir die Reihe niederländischer Werl$ die mit dem 
Von Braunschweig-Stoff nur den kamen gemeinsam haben, 
aus Coigneau /1974:157 P. 12 und 159 P. 17/ anführen:
- ein deutsches, aber nach Priebsch 1922 aus dem ndl. 

übersetztes Gedicht eines Augustijn, beginnend mit 
"Eyn hertzoc'h waz zu brunenzwich"

- ein Lied "Van * t kind van twaelf jaren" /bei Van Duyse 
- Het Oude Ned. Lied 1:99-101/, noch im 20. Jh. gesun
gen als "Mijnheer van Bruinkasteel" /Heyns - Volks- 
liederen, Antwerpen 1941:90-91 Kr. 15/

- ein nur vom Titel her bekanntes Volksbuch: "een 
vande hartoch van Brunswich"/Debaene, Eederlandse 
Volksboeken 1951:212, 213/.
Coigneau erwähnt noch einen Godevert van Brusewijc, 

der in der flämischen Redaktion des Aiol auftritt 
/Verdam - Nieuwe Aiol-fragmenten, TNTL II. 1882:253,
Z. 1135, 1139/.
An diesem Prozeß kann man die Wirkung des zweiten 

Rosiferes*sehen Gesetzes der Volksüberlieferung sehen , 
nach dem die Heldentypen der Volkssage die Eigenschaft 
haben, für eine Zeit, wo die Erinnerung an ihre Gestal

ten noch lebendig ist, eine Menge von Ereignissen 
und Heldentaten, um sich konzentrieren zu können. Nach
dem der gegebene Held in Vergessenheit geraten ist, 
können sich die zu Erzählmotiven gewordenen Ereignisse 
um einen neuen nelden konzentrieren. Auf diese Weise 
werden jüngeren königen berühmte Taten ihrer Vorläufer

20. Ein anderes Beispiel einer solchen Anschlie3ung 
/an Artur/ gibt Kuiper 1984:87 /Roman van Walewein 
Z. 1-7/.

21. Sieh FuBn. 8. Kuiper /a.a.O./ führt das auf eine 
Rezeptionseigentttmlichkeit zurück, die typisch 
für die mittelalterliche Literatur ist: man will 
am liebsten etwas Neues über dasselbe bekommen.
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zugeschrieben. Die heute berühmten ^amen absorbieren 
das ihnen nicht zukommende Erzählgut, heute berühmte 
Heldenfiguren strukturieren expansiv einen Teil der 
Überlieferung*^. Bestimmte Namen können deshalb als 
M o t i v e  betrachtet werden.

6 12. Balderils

Hoffmann von Fallersleben hat Balderijs auf Baisera, 
Balsora, 3assora - eine Stadt südöstlich von Bagdad 
- zurückführen wollen /VI:217/

Das Wort begegnet als ein Personenname in Malegijs, 
worauf Leendertz, der B. mit Bagdad identifizierte, 
aufmerksam machte. Die Stelle ist in N. de Pauws 
Edition "Malegijs* k i n t s h e i t . G e n t  1889:77, 2.119 
nachgewiesen worden: Roemans - Varn Assche ^E 20, 1977: 
185. In derselben Edition des Esm. wurde die Vermutung 
geäußert, daB es sich um eine entstellte Form des 
arabischen Beinamens von Bagdad, Baldac Dar as salem, 
handle. B a l d a c  sei jedenfalls die im Mittelalter 
übliche Form für ’Bagdad* in Westeuropa gewesen.
Duinhoven /1975:247 ff./ erklärt Baiderijs aus einem 

■»jesefehler: vä damast ^ vadam, wobei der Reim -ijs 
durch einen Fehler in der vorigen Zeile /vast durch 
einen Synonymen Ausdruck wi.1s ersetzt/ suggeriert 
worden wäre.

Abgesehen davon, daB die Identifizierung vadam * baide
rijs nicht so offensichtlich ist, können wir gegen 
diese Hypothese folgendes sagen:
1 Sie zwingt zu weiteren Emendationen. Duihoven will 

/a/ die Z. 206-209 sowie /b/ 213-216 rekonstruieren: 
/a/ soll auf 2 Zeilen reduziert werden:

22. Denselben Prozeß - den schnellen Aufstieg berühmter 
Gestalten zu epischen Helden in der mittelalter
lichen Literatur - beschreibt Pleij /1985:122/
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206+ Hi aal ewelijc bliven payijn 
209+ Ende varen met mi na Damast 

Aber dadurch würden wichtige kommunikative Signale 
verlorengehen: Platus wäre weggegangen, ohne sein 
Gespräch abgeschlossen zu haben. Die Worte "Kämet die 
mi bewaren moet" können sowohl eine Versicherung und 
Bestätigung des Versprechens aus 206 sein, ein Schwur 
beinahe, als auch eine Art »Gott sei Dank!», nachdem 
seine Botschaft mit Erfolg bekrönt wurde. Die Zeile 
209 "Ende ic vare wech met minen gast" schließt dann 
sein Geschäftsgespräch ab und kündigt die Abreise an.
Diese Problematik gehört in die Untersuchung der dra
matischen Struktur hin, hier mögen zwei Hinweise ge
nügen. Die grundsätzlichste Erkenntnis der Interaktions
theorie ist die über die drei Phasen einer Begegnung:

Ave - Business - Vale /Edmondson 1981:114/. Dieselben 
Phasen haben Gespräche. Es ist frappant, wie deutlich 
das an den dramatischen Dialogen in unserem Korpus 
zu sehen ist; in bezug auf -Gloriant wurde es von 
Duinhoven /1977:218/ beobachtet: die meisten Beginn- 
und SchluBverse in dessen Repliken bestehen aus Anreden, 
Anrufen, Schwüren und Lückenbüßer. Es ist aber ganz 
verfehlt zu sagen, daB jene Verse "keine Information 
enthalten "! Sie sind notwendige Mittel, um die Gespräche 
zu eröffnen und zu schließen und - interaktional - Si
tuationsdefinitionen in Kraft und außer Kraft zu setzen, 
was dann unvermeidlich ist, wenn man die Interaktion 
selbst organisiert.
Das Pehlen einer Gesprächseröffnung /-Beendigung/ im 

dramatischen Dialog weist auf tatsächliche Institutiona
lisierung der Interaktionsbeziehung hin: diese Fhasen 
sind überflüssig, wenn die Dialoge in vollem Lauf für 
den Zuschauer anfangen /Henne - Rehbock 1982:264/. Bei 
unserem Korpus haben wir es noch mit einer »naiven»
Phase der Entwicklung des dramatischen Dialogs zu tun, 
wo die Interaktions- und Gesprächsbasis jeweils aus
drücklich gesetzt wird.

/b/ Die Erklärung Duinhovens, daB die Zeilen 213-15,

http://rcin.org.pl



338 6. Motive

die eine Wiederholung der Mitteilungen aus 184-5 sind,
"nur zur Verdeutlichung" der 212. Zeile gesetzt wurden, 
ist durchaus richtig, darf aber keinen Grund zur An
nahme werden, daB sie interpoliert worden seien. Der 
Monolog faßt einen groBen Handlungsabschnitt zusammen 
und es ist nicht nur gestattet, sondern geradezu er
forderlich, daB manches noch einmal gesagt wird. Wiedeiw 
holungen /repeated phrases/ sind in vielen Sorten der 
Literatur für Zuschauer die häufigsten Mittel, die der Ver
längerung der Aufmerksamkeit des Publikums für bestimmte 
Einzelheiten dienen sollen /Reynolds 1953:38 f./.

2° Die Fehler-Hypothese zwingt neue Rekonstruktionen 
auf und deren Vorschläge bringen Widersprüche 
zustande: ist der Kontext

184+ In die stede van Damast 
185 Die doer Toerkien es gheleghen 

besser /richtiger/ als der überlieferte? - Die Hamen 
Balderijs - Toerkien treten paarweise'auf, sie werden 
also topographisch als sehr fern, aber zusammengehörend 
behandelt. DaB Damast, siebenmal in dem Text erwähnt, 
kein einziges Mal als "doer Toerkien gheleghen" bezeich
net wird, bedeutet, daß BalderijJs keine Entstellung 
aus Damast zu sein braucht: eslwurde selbständig verwendet 
zur Andeutung einer sehr fernen und unfreundlichen Ge
gend.

Wie bei dem obigen Punkt, können wir äetzt auf diese 
Probleme nicht eingehen, denn sie gehören ins 
Gebiet der dramatischen Struktur. Da sie aber im 
vorliegenden Buch nicht behandelt werden, sei darauf 
hingewiesen, daB der Verfasser dieses Stückes seine 
Figuren häufig lügen läßt /vgl. die Abteilung K - De- 
ception3, in unserem Motivenindex/. Robbrecht hat 
mehrmals gelogen und es ist nicht verwunderlich, wenn 
er einmal selbst belogen wird. Wenn man Geschäfte 
mit einem potenziellen Kindesmörder macht, tut mar? 
auch gut, ihm keine echte Adresse von sich selbst 
mitzuteilen /vgl. Leendertz 1907:498/.
Auf die Gegenüberstellung zwischen Damast und Türkei 

und deren historischen Hintergründe hat Peeters hin
gewiesen /1977:271/: bei Balderijs denkt er an eine
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mögliche Kontamination von Baldac und ^abriz, Tabris. • 
Keide Städte seien wechselseitig die Hauptstadt, d.h.
Sitz des Kalifs gewesen; als eine Art Sammelbegriff 
konnten sie zuletzt einem Kamen zugeordnet werden 
/S. 266/.

§ 15. Rawast

Dieser Käme wurde von Steketee /1957:330/ auf Rabat in 
Marokko zurückgeführt, mit Zwischenstufen Rawast Ravast 
/ Rabast. Im altfrz. gab es neben ’rabat* Nebenformen 
wie rabast u.a.m. Der arabische Ortsname lasse aber 
genug Varianz zu /Rabida, Ravita, Rapita, Rebato/, um 
auch Rawast zu rechtfertigen. Es ist aber ein sehr
seltener Rame, die mittelniederländische Ritterepik

sscheint ihn nicht zu kennen /Roemans - Van Assche L15 , 
1982:119, Anm. zu Z. 847/, Rabat ist dagegen doch bezeugt. 
Die 7ersion L 847 scheine also nicht ersonnen zu sein, 
brauche jedoch nicht buchstäblich verstanden zu werden: 
Reinout, der Sanderijns Aufenthaltsort mitteilen muB, 
habe vorsichtshalber eine ferne Stadt *in Afrijka" 
genannt.
Duinhoven /1979b:282 P.35/ sprach die Vermutung aus, 

es könne ein Schreibfehler im Spiel sein, wobei warät» 
was für warande /Wald/ steht, zu rawät und rawast 
geworden sei.

6.3.4. I n d e x  d e r  E i g e n n a m e n

Die Nützlichkeit und ZweckmäBigkeit eines Verzeichnisses 
der Fundorte der in einem umfassenden Textkorpus be
gegnenden Eigennamen - womit ihre Frequenz angegeben 
ist - wird durch die schon bestehenden Werke dieser 
Art ausreichend bewiesen.

Für die mittelniederländische Literatur besteht kein 
solches Verzeichnis, deshalb wird der vorliegende 
Versuch alle Nachteile eines Erstlings besitzen. Kögen
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darauf andere Teilindexe folgen, um so ein Gesamtver
zeichnis der Eigennamen der mittelniederländischen 
Literatur /mit allen Fundorten/ zustandezubringen.
Das Verzeichnis der draraatis personae in den Moralitäten 
/sinnespelen/ der Rederijkers von Hummelen 1968, neulich 
ergänzt von W, Hüsken in Van Di3k e.a. 1984:125-127, 
bietet eine vollständige Liste der Figuren im nieder
ländischen Drama von den Anfängen bis ca 1620 /ohne 
Frequenzen/,
Wie oben gesagt wurde, sind manche Kamen so etwas « 

als Motive. Konnte Thompson Bezeichnungen für einzelne 
Kationen in seinen "Kotif-Index" aufnehmen - sie stehen 
dort als F715 Particular nations, races - so können 
keine prinzipiellen Gründe dagegen bestehen, das~ 
selbe für einzelne Personen zu tun. Den Platz dafür 
könnte entweder in derselben Abteilung P /SOCIETY/ 
oder irgendwo unter Z /MISCE1LANE0US GROUPS OF MOTLPS/ 
gefunden werden. Der Platz ist aber von zweitrangiger 
Bedeutung, deshalb fügen wir unser Verzeichnis dem 
"Kotif-Index" bei.
Die Inkorporation in den internationalen Gesamtindex 

könnte nach demselben Prinzip stattfinden wie im Fall 
der Kärchen bisher geschehen ist: der groBe Index gibt 
keine Fundorte in konkreten nationalen Texten an,nur die 
Nummern der Typen in den nationalen Katalogen und 
Indizes werden verzeichnet.
Für den Text des Indexes sehe man die Beilage 4, S.405- 

-410.
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6. 4 ZUSAMMENFASSUNG /MOTIVE/

In diesem Kapitel wurde vor allen Dingen die Nütz
lichkeit der Kotivindexierung befürwortet, wobei 
die Auffassung verteidigt wurde, daß Eigennamen immer 
mit berücksichtigt werden sollten. Die als Beilage fol
genden Indexe wurden hier nur sehr global ausgewertet, 
indem gezeigt worden ist, daß rund die Hälfte der ver- 
zeichneten Lemmata nur vier /von den 20 möglichen/ 
Themabereiche betreffen: Sex, Zukunftsveror^dnung, 
Gesellschaft und Lügen, wodurch das allgemeine Interes
sengebiet der Verfasser rein quantitativ charakterisiert 
wird; das bestätigte auch die vorherrschende Auffas
sung von der Liebe als dem Hauptmotiv der Stücke /prä
zisiert zu: Ungleichheit in der Liebe/.
Ferner wurde die Sonderstellung des Vint. wegen einer 

äußerst schwachen Vertretung in dem Index sichtbar; 
interessanterweise erhalten wir hier eine Reihenfol
ge: Esm. - Glor. - Lans. - Wint., die der abnehmenden 
Beteiligung entspricht und vielleicht wieder /wie im 
vorigen Kapitel/ historisch und zwar als ein Zeichen 
der Loslösung von der oralen narrativen Literaturtradi
tion mit ihrem allgemeinen Kotivenschatz verstanden 
werden kann. Winter ende Somer kann allerdings als eine 
"literarische Fixierung eines volkstümlichen Dialogs" 
/Ramondt 1942:175/ außerhalb dieser Entwicklungslinie 
situiert werden.
Viel Platz ist in diesem Kapitel den Polemiken mit 

den etymologischen Hypothesen von A.K. Duinhoven 
gewidmet, wobei die Verwendung der Wahrscheinlichkeits
rechnung für philologische Zwecke unvermeidlich er
scheinen konnte.
Unter den Einzelbeobachtungen wird wohl diejenige 

über die von G.Jobes erwähnte symbolische Funktion 
des Stadtnamens Damietta, bei Caesarius als exempla
risch bestätigt, direkt als ein Argument in der 
spiritualistischen Deutung des Esm. verwendbar sein.
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In diesem zusammenfassenden Rückblick werden nur die 
wichtigsten und allgemeinsten Ergebnisse in bezug auf 
die in der Einleitung formulierte PrägeStellung - Dif
ferenzierung eines Korpus - erwähnt. Pür die Einzelhei
ten sehe man die Zusammenfassungen zu einzelnen Kapi
teln bzw. Abschnitten.
Da das zweite und dritte Kapitel der allseitigen Präsen
tierung des Korpus gewidmet waren, brachten sie im 
allgemeinen Bekanntes an einer Stelle bzw. in neuer 
Ordnung zusammen.
Im Kapitel 4 wurden in einer Reihe von Problemquer

schnitten die bestehenden Hypothesen und Meinungen über 
den Dialekt, die Datierung und den Verfasser der AS 
zusammengestellt und bisweilen kritisch kommentiert. Es 
wurde aufdie Unzulänglichkeit der bisherigen dialekt
geographischen InterpretationenliAngewiesen: im Pall 
einer mehrfachen, widerspruchsvollen Evidenz wie der 
vorliegende, wo für jeden Beleg eins oder mehrere Ge
genbeispiele genannt werden können, darf man die 
quantitativen Verhältnisse zwischen den Konkurrenz
formen nicht auBer acht lassen. Eine entsprechende 
Studie sollte auch mit der das Bild verfälschenden 
Tradition brechen, daß man sprachliche Belege dem 
ganzen Korpus entnimmt, tun einzelne Texte zu charakte
risieren, oder umgekehrt, aus den Einzelbeobachtungen 

' Schlüsse zieht, um sie für das ganze Korpus gelten 
zu lasser.
^ach der kritischen Betrachtung der bisherigen 

Hypothesen konnten wir nur zu dem SchluB kommen, daB 
die Stücke aus dem nichtwestlichen Raum stammen können 
/Brabant, Limburg/,
Ein Versuch der postulierten nichtpauschalen Behand

lungsweise /unreine Reime im Kap. 5.1/ zeigte eine 
Differenzierung des Korpus in dieser Hinsicht auf und 
machte für Esm., Lip., Glor. und Drie d.h. die Herkunft

http://rcin.org.pl



7. Rückblick und Ausblick 343
aus dem südöstlichen Ostflandern /das Gebiet: Geraards- 
bergen - Aalst/ wahrscheinlich. Diese Lokalisierung 
wird Ton seiten der Theatergeschichte nicht abgestrit
ten: die früheste bekannte Aufführung eines hBchstwahr- 
scheinlich ersten weltlichen Stückes ist für Oudenaarde 
1373, ca 20 km westlich Ton Geraardsbergen bezeugt.
Genau dort findet sich fünfzig Jahre später eine her- 
Torragende Dichter- und SchauspielerpersBnlichkeit, 
die, nota bene, "abel Tan speien” war: ihr Aufkommen 
mag immerhin später sein, so kann es ohne eine heimi
sche Tradition als undenkbar gelten. Dach der historisch- 
-stilistischen Theorie Tan den Bergs soll der den 
ernsten Stücken eigene Versifikationstyp /synthetisch- 
-statischer Stil/ im 14. Jh. hauptsächlich im nicht-bra- 
bantischen Raum Terbreitet gewesen sein, also auch in 
Flandern.

Der aus sprachhistorischen Gründen behaupteten Datie
rung um 1350 /Vor der Hake, Verdeyen, Van loey/ wider
sprechen die übrigen im Kap. 4 behandelten potenziellen 
Zeitindikatoren nicht.
Von den entgegengesetzten Meinungen über das relatlre 

Alter der ernsten Stücke, wonach Lans. entweder älter 
/Wijngaards/ oder jünger als die übrigen sein soll 
/Stellinga, Langrik-Johannessen/, konnten wir aufgrund 
der probabilistischen Analyse des Textaufbaus /Struktur^ 
und Abweichungsentropie/ die letztere unterstützen:
Esm. scheint die intensiTste oder einfach die längste 
Ueberlieferungsgeschichte zu haben. Was Wint. betrifft, 
kann es "am jüngsten" sein, diesbezügliche Beweise sind 
aber widerspruchSToll, sein Verhalten iBt uneinheitlich.

Im Laufe der Geschichte der Untersuchungen über unser 
Korpus wurde nur einmal Tersucht, die Person des 
Verfassers mit einem bekannten Dichter zu identifizieren. 
Im allgemeinen bestand die Verfasserschaftsfrage in der 
Bestimmung des Grades der Homogenität in zwei Bereichen: 
für die ganze Gruppe und für ihre Bestandteile. Sowohl 
die Uebereinstimmungen und DiTergenzen zwischen den 
Texten, wofür sich hauptsächlich die Literaturgeschichte 
interessiert, als auch deren innere Einheitlichkeit,
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die eine Sorge der Philologie bleibt, haben als Probleme 
zwei manchmal schwierig zu trennende Dimensionen - eine 
neutral-sprachliche und eine künstlerische. Beide wurden 
in der bisherigen Forschung beobachtet, was Schlußfol
gerungen für beide Bereiche ermöglicht hat. So wurde 
die Trennung der komischen "achstttcke von den ernsten 
Hauptstücken sowie die Sonderstellungen des L, V, D 
und d ie Gemeinsamkeiten zwischen E und G behauptet. Im 
inneren Bereioh hat sich die Meinung von der gesonderten 
Herkunft der Prologe und Epiloge durchgesetzt.
Nicht alles konnte hier verifiziert werden, vieles 

von dem Untersuchten bestätigt diese Beobachtungen:
Eine Analyse der Lauterscheinungen hat signifikant 
hohe Frequenzen der weiblichen Reime und ein höheres 
Tempo, d.h. längere Takte bei den Sotternien aufgedeckt; 
dies können Gattungskennzeichen des niederen Stils sein, 
im Gegensatz zu dem hohen Stil der ernsten Hauptstüeke.
Die Zusammengehörigkeit des Esm. und Glor. wurde 

ebenfalls festgestellt/Versfüllung, Tempo, Repliken
länge, Motive/, beide besitzen aber Eigenart igkeiteiv 
vor allem in der Belastung der syntaktischen und der 
Textstrukturkategorien. Lans. gehört in mancher Hin
sicht mit E und G zusammen /Versfüllung, Tempo, Motive, 
dazu der Reimgrundstock/, doch auch mit W /Repliken
länge/. Die Sonderstellung des W bestätigt sich hin
sichtlich der Syntax und der Frequenz der Alliterationen, 
auch jene des D /Reimabweichungen, Prosodie/. W zeichnet 
sich durch eine strubblige Syntax und geringe Anpassung 
an die Anforderungen der dramatischen Gattung negativ 
aus: in erster Hinsicht stellt sich ihm lans., in 
zweiter Esm. als positives Gegenstück entgegen. Wenn 
man den poetischen Textstrukturkategorien eine stilistisch 
günstige oder ungünstige Auswirkung zuerkennt, dann 
wird sich lans. hauptsächlich durch die Vermeidung 
des Zeilenstils positiv und Esm. insgesamt negativ 
auszeichnen: G und W bleiben dann neutral. Wahrscheinlich 
ist bei der Opposition L - E eine historische Deutung: 
progressiv - regressiv möglich /also wieder: jünger 
- älter/.
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Besonders viel wurde zu der Frage der inneren Homoge
nität der ernsten Stücke beigetragen: die nichtpara- 
metrischen Mittel der Modellierung /Bistributionstabellen/ 
haben es gestattet, abweichende Konzentrationen 
/signifikant lange Serien/ derjenigen Erscheinung auf
zudecken, deren absolute Frequenzen in den 4 Stücken 
proportional zu ihrem Umfang waren und keine wesent
lichen Unterschiede ergeben konnten. Die Serien können 
als verstechnisch fremde Stellen betrachtet werden und 
verdienen als solche entsprechende philologische 
Behandlung. Es ist wichtig, daB mehrere dieser Stellen 
auch im parametrischen Test /Kittelwertanalyse/ sich 
als abweichend herausgestellt haben und daB die von 
seiten der Philologie vorgeschlagenen Emendationen oder 
gestellten Fragezeichen häufig die von uns für suspekt 
erklärten Stellen betreffen: so konnten wir außer 
einigen Abschnitten in den Haupttexten die Prologe des 
Esm. und Glor. /nicht den des Lans,/ als verstechnisch 
fremd bezeichnen, was schon mehrmals behauptet wurde. 
Hiermit werden sich die hier angewandten statistischen 
Verfahren als nützlich erwiesen haben.

Haben sie eine entschiedene Antwort - die jeder 
erwarteivauf die Frage nach dem Verfasser ermöglicht?
- Leider nicht: Es gibt zwar Hinweise, daB es bei den 
5 Hauptstücken 4 verschiedene Autoren im Spiel gewesen 
sind /E+G, L, W, D; über die Sottemien wissen wir 
zu wenig, hinsichtlich der Versfüllung stehen sie 
dem V am nächsten/, solange aber für diese Poesie 
keine vergleichbaren Daten oder gar "Können" der 
Varianz innerhalb des Autorstils vorliegen, wird die 
konventionelle Bestimmung der Signifikanzschwelle 
/auf 5J»/ eine heikle Sache sein1. Indessen werden wir

1. Vgl. die Warnung von E. Hess-Lüttich: Dadurch, daB 
man ’•exakt" über "Vages" redet; wird das "Vage" 
noch nicht "exakt". Soweit stimmt es, aber der 
Zweifel bleibt: ob man exakter dadurch wird, daB
man vage Über Vages redet?
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uns mit relativen Werten zufriedenstellen 
/übrigens: relativ bedeutet noch lange nicht "unwahr"/ 
und auf weitere Resultate warten müssen, vor allem auf 
die unmittelbare Ergänzung des bisher Geleisteten: 
eine ^aterialuntersuchung der Grammatik und Lexik 
des ganzen Korpus und der Textstruktur der Sottemien. 
Auch unsere nichtrepräsentativen Beobachtungen zu der 
künstlerischen Dimension auf der morphologischen und * 
semantischen Ebene wären zu ergänzen: jetzt erfuhren 
wir vielleicht nur soviel, daB die Sprache der Stücke 
nicht so naiv ist wie es bei Von Wilpert heiBt. Damit 
wäre die Grundlage für die zweite, theoretische Phase 
der Untersuchung geschaffen, wozu bereits manche 
Vorarbeiten vorliegen und die wir uns wie folgt 
vorstellen«
Die an mehreren Stellen unserer Arbeit beiseitege

schobene theoretische Problematik umfaßt drei Gebiete:
I das Ursprungsfeld, Il/dramatische Struktur und III 
die Gattung.

I. In diese Abteilung gehören fünf Problemkreise:
1. Literarische Quellen: nach der Dissertation Van 

der Riets, die diesen Prägen gewidmet war, sind 
neue Arbeiten erschienen, z.B. Guiette 1960; 
als Leitfaden könnte der Motivenindex dienen, 
mit dem internationalen Apparat bei Thompson.

2. Stoffe: a. Geschichte, b. die Bibel, c. Volks
überlieferung /literarisch und mythologisch/:
Hier u.a. die Beziehungen zur mohammedanischen 
Welt, die "Polish Connection" in Lanseloet /a/,* 
die neuesten Vorschläge A.K. Duinhovens über 
Esmoreit und Moses /b/, der mythische Hintergrund 
der AS /ftamondt, Traver, Langvik-Johannessen/- c.

3. Geistige Strömungen: Liebesideologien /Süd- und 
Nord-Frankreich/, die Franziskaner /literarische 
Betätigung/, Beziehungen zu» Heidentum. .

4. Soziale Dimension: hier vor allem das Publikum 
und die Punktion der Stücke /Literatur und' 
Theater als Institutionen/.
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5. Theatertradition - technische und organisatorische 
Aspekte des mittelalterlichen Theaters in bezug 
auf die AS: Bühne, Inszenierung, Spielende,Spon
soren:. Kirche, Hof, Stadt.

Als eine diesen weiten Rahmen beschrankende Hypothese 
wäre /wieder?/ diejenige von einer mögliche« pikardisch- 
-flandrischenKontinuität und Wechselwirkung.in der 
Entwicklung des Dramas vorzuschlagen, mit besonderer 
Berücksichtigung der Figur Adam de la Halles /Jorck- 
bloet, Hunningher/, der bekanntlich sein "Robin et 
fcarion" /aufgeführt 1283/ am Hofe Karls von Anjou zu Ne
apel gedichtet /Voretsch 479/ und auch ein wenig be
kanntes episches Werk über den König von Sizilien nach
gelassen hatte.

II. Für eine erschöpfende und vor allem vergleich
bare Beschreibung der dramatischen Struktur bietet
heute die deskriptive Theorie K. Pfisters das ko-2härenteste ^tegoriensystem ; als besonders fruchtbar 
wird sich- in bezug auf die AS wohl die Analyse der 
Informationsvergabe erweisen: dort warten zahlreiche 
Beobachtungen um geordnet zu werden. Ohne wei
teres brauch bar sind die Kategorien der dramatischen 
Figur,diejenigen der Geschichte und Handlung /hier 
die vieldiskutier^jfcen Kompositionsfragen!/, sowie die 
der Raum- und Zeitstruktur. Nur die Kategorien der 
sprachlichen Kommunikation /Kap. 4 bei Pfister/ sind 
für die Beschreibung des Dialogs unzureichend und 
sollten mit den inzwischen gut ausgearbeiteten und 
bereits auf den dramatischen Dialog angewandten Begrif
fen der Interaktionstheorie, der Konversationsanalyse 
und der Sprechakttheorie ergänzt werden: an ein paar 
Stellen dieser Arbeit konnten wir bereits den Vorgeschmack 
von den Erklärungsmöglichkeiten dieser Kategorien bekom
men.

2. Vgl. den Ansatz von Jan Vergote: De structuur van 
de abele speien /Diplomarbeit der Universität zu 
Gent, 1934/.
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III. Die Erflrterung der Gattungsproblematik wird im 
Vergleich mit den nichtdramatischen Gattungen bestehen 
/z.B. Kinnerede, Streitgedicht, Lied, Roman und Novelle, 
Märchen/; eine Konfrontation mit den bekannten Dramen-/ 
Schauspieltypen und -Texten wie z.B. die Miracles de 
Notre Daune ist natürlich unvermeidlich /dazu: Worp,
Van der Riet, Guiette, Hummelen/. Dm der Beschränkung 
willen sollte das Hauptaugenmerk immer auf die Eigenart 
der Abele Speien gerichtet werden /eine berechtigte 
Arbeitshypothese/.

Mit dem obigen Deberblick wird eigenes Interessen
gebiet umrissen, worauf sich kommende Untersuchungen 
situieren werden. Das Gebiet ist aber räumlich genug, 
daB man die Bekanntmachung des Planes nicht als das 
Setzen eines "réservé"-Schildes zu verstehen braucht.
Es sei im Gegenteil eine Einladungskarte.

f
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8 . B E I L A G E N

1 . Skansionsdiagramme mit 
Textproben und Statistiken

- (zu Kap. 5, § 1 2 )
2. Distribution der Textstruk

turkategorien (K.5, § 66)
3. Replikeninventare und 

-Statistiken (K.5, § 69)
4. The Motif-Index of the Sec

ular Dramas of the Van 
Hulthera Codex, with a Ta
ble of Proper Names
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BEILAGE 1 

/zu Kap. 5, § 12/

S k a n s i o n s d i a g r a m m e  
mit Textproben und Statistiken
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E 31-40
Ay mi, ay mi, der leider gheboert,
Die hier nu es comen voert 
Van Esmoreit, den neve mijn!
Ic waende wel coninc hebben ghesijn 
Als mijn oem hadde ghelaten dlijf.
Du heei't hi al bi eijn wijf
Een kint gecregnen,' die oude viliaert!
0 Sesilien, eael bogaert,
Edel foreest, eael rijc,
Ic moet Oliven ewelijc
E 501-510
Daex hi hem verwandelen ginc.
Och edel wijf, berecht mi ene dinc:
En noerdi daer na noit ghewaghen 
Vrouwen oft joncfrouwer. hören claghen, 
Dat iement een kint hadde verloren.

0 edel jongnelinc uut vercoren,
Daer af en neb ic niet ghenoert.
Ay« soe benic van cleinder gheboert, 

Dat ducntic, ofte uut verren lande. 
Mamet laete mi noch die scande

Hebungen

*i ni h * n
3 4 12
4 14 5b
5 2 10

20 78

h = 3,9 O
s = 0 ,5 5 8 = 0,31
e * 0,13v = s:h = 0 ,1 4

Zeilenlänge
z n z . n

7 4 26
8 4 32
9 5 45

10 7 Z920 175

z *  8 ,75 o
8 = 1,16 s = 1 , 3 6
e *  0 ,27

101001001
0110101
00010101
0100101001
001100101
1100001
0101001001
10101010
1001101
OllOloO

10001001 
1001010101 
010101010 
IOC 1001010 
01001 IOC 10 
1101001010 
01010101 
101001001 
0101001010 
101001010
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Li 6-13
Ic ben hier, wat saelt sijn? 001101
Lippijn, ghi moet gaen halen borre ende vier 10010101001
Lnde ic aal wedercomen scier 001010C01
ünde bringnen ons iet, dat wi seien eten. 001001000010
Bi der dooi ons neren, ghi seiet vergeten, 001010010010
Ghi plee6ht soe dicwile lange te merren. 01010010010
Wat, Lippijn, ghi en moghet u niet erren, 11000100010 

Want ic heuoe dicwile vele te doene: 001010010010
¿er ic ghenoere mine sermoene, 1001010010
Soe vallet noghe op den dach 01010001

Li 100-109
Le viant geeft luttel om een liegen 0100100010
Om toren te maken tusscnen man ende wijf. 010010001001
Ic wilder over setten mijn lijf, 010001001
ün waest niet een elvinne dat ghi saecht. 0100010001
Wat duvel, heeft god die werelt geplaecht 0101101001 

¡•iet alven ende met elvinnen? 010CC0010
£n soudic dan mijn wijf niet Kinnen? 010001010
Dat wäre emmer een messeleec dinc. 0100001001
Ic sacn dat si met hem ginc, 0100011
hi namse in einen aertn ende tracse naer. 010C1C100101

Hebungen

h n h . n

2 1 2
3 10 30
4 7 2ö
5 2 1020 70

h = 3, 5 2s » 0, 76 s =
0,17
0 , 2 2

0,58

Zeilenlänge
z n z .
6 1 b
7 1 7ö 1 o
9 4 3610 5 5011 3 3312 5 6020 200

10,0
1,72
o°;?7

2,*5
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G 37-46
Waer siai, lieve vrient Goaevaert?
Ic ben hier, ner Gneraert; 

wu segt mi, wats die raet?
uodevaert, det en dochte mi niet quaet, 

Dat oxis nertogne, die noghe baroen,
Snen nuweiijc woude aoen
Bnde aat bi nemen woude een wijf.
hi neeft soe scone vromen lijf
Ende ' es een sterc jonc man van daghen
Hadae bi een wijf, si mochte dragnen

G 56b-b77
Ay god, boe sere mi die minne leert 
Hovescneit, dat vindic nu wel.
Kijn herte stont tot allen vrouwen fei, 
¿.er ic minnenae wert die scone.
Maer nu spannen alle vrouwen crone 
In mija herte: dat doet alleene 
r'lorentijn die vrouwe rene, 
hie mi leert gaen der minnen ganc.
0 overste &oa, die minne u dwanc,
Bat gni van ooven neder quaeat

Hebungen

h n h .
3 8 24
4 o 24
5 5 2p
b 1 b

¿0 79

b = 3,95 o 
s = 0,94 s = C,b9 
e =0,22 
v = 0,24

Zeilenlänge
z n z .
o 2 12
8 6 4ö
9 4 36

10 8 dO
20 176

~z = 8 ,8 o
8 = 1 ,26
e = 0 , 2 9
V = 0 ,1 5

G10101101 
CCiilC 
010101 
lOOOCiOiOl 
000100IOC1 
00 IOC 101 
0000101001 
01010101 
0010111010 
1010101010

1101010101 
10011001 

0101010101 
1010010 IC 
0110101010 
00IOC1010 
00101010 
0011C101 
HOC 101001 
00C10101
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B 1-10
Siet doch, en benic niet hier?
Ic ben een wijtmol der ende drincke gerne bier. 
Tesschen, hantscoen canic nayen,
Hoy ende coren canic oec mayen;
Ja, woudic oec daer omuie lopen,
1c can oec copen ende vercopen.
Oec soe benic een temmerman,
Daer ic noit met en wan,
Ic ben oec een molger ende can malen,
Ic can oec wel borghen ende qualijc betalen
B 97-106
En trouwen, ic ben ghebetert an mijn springen. 
Hulp god, hoe claer salic nu singen! 
ixu hebbe god lof ende danc,
Ic ben gheoetert ane minen sanc
Alsoe wel als ic ane mijn scoenheit bin.
0 wijf, mijn minnekijn, laet mi in, 
gnde comt, besiet mi nu!
Keren, siet met desen scu!
Wat duvel, wie heeft u soe begaet?
Ic hebbe in enen joeghtborren ghebaet.

Hebungen
h n h . n
2 2 4
3 13 39
4 4 16
5 1

20 ¿4

h = 3,2 Os = 0,7 a = 0 ,48
e =0,16
v =0,22

Zeilenlänge
z n z . n
6 1 6
7 4 26
8 2 lb
9 4 36

10 4 40
11 2 22
12 1 12
13 2 26

20 166
z = 9,3 ps = 2,03 s = 4,12
e =0,47
v =0,22

1001001 
0101000010001 
1010110 
1001000010 
110001010 
0101000010 
10100100 
001001 
01001000010 
0100100000010

010000100010 
010100010 
01011001 
0001000001 
01000000101 
110100101 
0010101 
1010101 
010010001 
01000010001
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8. Beilagen /1 / 355
L 37-46

111C1101 
00010101 
0101C1001C 
1010010 
010101010 
C110100101C 
11010101 
101010101 
OC 0010101 
001001101

CIO 101001 
0100101010 
00±010001010 
0 10 ICC 101 
O ICO 1001001 
01001000010 
01C1CCC1010 
000100101 
00010101 
010010101

hebunften 
h n h ♦ n
5 6
4 10
5 3 ó _ 1

20

ñ = 3,93 2
6 a 0,63 s = 0 ,6ó 
6 =0,19
v =0,21

Zeilenl!lnge 
z n z . n
7 1
b 4
9 b 

10 2
11 412 1

z = 9,35 _
s = 1,31 = 1 , 7 1
e = 0 , 50 
v = O ,14

732
72
20
44
12

157

Ib
40
15o

~79

A>, God Here, hoe maca dit sijn,
Dat ic die scoae Sanderijn 
Al dus met harten neooe heseten?
Docntan vert mi verweten 
Van mijnder moeaer alie daghe,
Dat ic mine minne soe neder aragne.
Dies hoeric menich spiticn woort.
Maer haer minne heeí't mi soe doer boert, 
Dat icse gnelateu niet en can,
1 c en moet haer altoes s¡preken an,
L 472-4bl
her ridder, saelt alsoe moeten sijn, . 

Soe wiliic mi gerne tuwaert keren,
Ende dancKtn Gode ende u der eren,
Dat ghi u selven soe neder daelt.
Ghi hebt mi soe vriendelije ane getaelt 
Ket hoveschen woorden ende met sconen. 
Ic hidde Gode dat Hijt u moet lonen,
Dat ghi soe hovesen van herten sijt,
Dat ghi mi nu te deser ti^t
Soe vrienueiijc /heDt gnesproken an.
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356 8 . B e ila g e n  / 1  /

H 1-10
Aen goede lieae, hoe salic varex.! 
die wolle es oeter dant garen; 
xiet gneer met mi al acnterwaertl 
xfoe comet d»t al aus quali^c vaert? 
ln weet, wat mi es ghesciet;
Sn daet aie leae auvel met,
In soude al aus m e t  mögen dolen.
wu segt mi, hachtelt, onvernolen: 

W'aer omme stadi dus en claecnt? 
ic come ende neooe aen vos verjaecht,
n 46-55
Jase, macßtelt, gneioves mi.
Si es van CorteriKe gneboren, 
niide neeft naer ene ore verloren 
Van quaaer dieftexx, dat es waer,
¿nde oec wasse cort daer naer 
uut Gßint eneoanx:en op den pit.
Äet mer.eghen. dinc es si besmit, 
daer si met pleghet om te ^ane. 
kindise nxet? hets Juliane, 
die ginder woent op aen ßoec.

Hebungen
h .h n

2 1 2
5 ö 24
4 10 40
5 1 520 71

h = 3,55 o 
s =0,69 s = 0, 47
e = C,lo 
v = 0,19

Zeilenl'inge
z n z .
7 2 14
ö 7 PO
9 6 5410 3 30

11 2 22
20 176

z = ö,,8s = 1,,15 8*
e = o,,2o
V » 0,,13

1101010010 
010010010 
01010101 
010001101 0110001 
01000101 
C100110010 
010101010 
01010101 
01C00100101

01I0C101 
OCOIOOOCIO 
00101010010 
01010001 
00010101 
01010C01 
010010001 
001101010 
100 HOC 10 
0101001
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D 12-21
Men aal hier speien enen stront 
Boven toverst op u hoet.
God gneve u scaride ende lachter groet! 
Gaet thuus weert ende onderwinnes uus.
1c wene wei, hi neeft wat tnuus,
Dat hi morghen vroecn sal vinden.
Die keytijf, ui moeste nem onderwinneni 
En conste ni niet eneswighen stille? 
wen speelt nier heuemeer om einen wille, 
Ende al, met einen quaaen clappeJ
D 200-209
Waer sijn dese Doffers nu, mijn gebureii? 
1c wets, ic sal nu gaen arincken. 
Sagnicer eneghe, ic soudse wincken,
Want ic wil drincxen g^en vanden oiere. 
bi Sitten nu ci hären viere 
Ende haspen Spillen, die vul Keytijfs. 
b m e  dorren niet drincKen om haer wijfs, 
Diese scelden ende verspr&Ken.
Mijn wi^f mocnte naer liever breken 
Beide haer bene, eer si dat dade,

8. Beilagen /̂ /

Hebungen
h n h . n
2 1 2
3 5 15
4 13 52
5 1 5¿0 n

h = 3,7 p8 = 0 ,  bb s = 0,43
e =0,15v = 0 ,lo

Zeilenl'ange
z n z . n
7 1 7b 4 32
9 3 2710 7 70

11 5 ??•20 i9l

z = 9,55 28 » 1,23 8 =
e = 0,2b
v = 0,13

357

01010001 
lciooci 
11001000101 
IICOOOOIOI 
01C10101 
00101010 
00101000010 
0100101010 
01000101010 
001010 xC IC

10001010010 
01010010 
IOC 10001010 
0101010010 
010101010 
0010100101 
1010010001 
001000010 
011001010 
1001010010
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358 8* Beilagai /1 /
T 104-113
Corat voert! J)en hals moeti brekeu, 
üat dus laii^e vasten rnî n bees ten.
Hebdi nu gheweest in feesten?
Comt voert! 0ns vrouwe moet u bedroeven!
Swicnt, vrouwe 2 laet u gnenoeghen 

Met dat ic aese.. ounael araghe.
In ginc no it in gùeneu dagbe 
Cm voeaeringhe al aus verre.
Tonrecht sidi op mi erre,
Want niesent en rustic mine voete.
T 14b-155
Swijcnt, minnejcen, oi alien santen, 

Truwanten en es ghene pine.
Hout, aoet ane dese slavine.
Ic soude u node qualijc raaen,
Want Dider liever gods gnenaden, 
iis int laiit een goet morseel, 
rfi selens hebben oeide ons deel.
Oec aal menich edelen traen 
Van wine aoer ons stroeticen gaen. 
łiu volgnet mi, sus ter Lutgaert!

Hebungen 
b n h . n
3 14 42
4 6__ 24

h = 3,3 2
s = 0,47 s = 0,22 e = 0,11 
v =0,14

Zeilenlänge
z n z
7 1 78 Ö 64
9 ö 72

10 ? 30
20 173

z = 8,65 o e = 0,öl 8 a 0,o6 
e =0,19 
v =0,09

0101001C 
001010010 
10001010 
0101000010 
11010010 
000101010 
00101010 
010000110 
10100110 
0100100010

110001010 
010001010 
101010010 
0100101010 
010101010 
0010101 
OCOlOiOOl 
00101001 
01000101 
01001010
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8. Beilagen /1/ 359
W 21-50 looioeoiic
Ic ben die somer ende doe singhen 0100000101010

Die voghelkine inden locnt, die Dloemen springhen 
Ende die lovexen in den woude 0001000010
Enne oeneme des winters coude. 00C1001C1G
Ic bringbe o-ns den soeten. tijt 01010101
Ende aoe aen meneg en met jolijt 0010100001
Eet sinen liefxen spelen gaen, OlOIOlCl
Als men die bloemEen scone siet staen 000101001 
Die te winter sijn veroorghen. 00100010
Ic bringhe soe menegen soeten morgnen 01001001C10

*0n&aét3£en nan^scoe, of ghi sijt goet. 010100001Eu en wannie nie soe bliden moet,
AlsVdoe te aeser uren, 'ic (31^0oIoi010
Dat ic soe meneghe creaturen (313)00101010
Yerbliden sal ende rnaicen xf vroe, CIO 1000010
Dat mioomen es alsoe, OlClCClOl
Dat ic u hebben sal ten campe. OOlCCOl
Ic sal u aoen ál sul jen scampe, OOllOOOlC
Dat ic u daer in sal ontliven. 010101010
Al dus salic u ver driven COliClOlO

01100010 .

Heoungen 
n n h . n

2 3 6
3 b 24 >
4 9. 3b20 6b
ñ = 3,3 2s = 0,73 = 0,54
e = 0,17
V = 0,22

Zeilenlanfte
8 n z . n

7 1 7b 5 40
9 7 63

10 5 50
11 1 11
12 - -
13 1 1?

20 Ib4
z = 9,12 £
a = 1,,32 b¿
e = 0 ,,3
V = 0 ,,14
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360 *8. Beilagen /1 /
R 25=34
Wat, rtuoben, en si di daer?
Ivu s e g t m i,  h o e t tue t m i jn d e r  d o c h te r  s t e e t .
Ewaerheit,.vrouwe, i c  en weet. 

ü a o c n te r  es  van  K in d e  g e le g e n  
Ende h e e f t  b r a c h t  enen jo n g e n  degen,
Al waer ni een naelf jaer out.
Dies nebbe god danc menichfout,

Bat sx dat nu heeft leuen.
ic en oeens nxet wel te vreden,

Dat si naer soe sere neeft gnehaest.
A 123-132
Doe dede haer moeuer, doeu icse nam 
Ende wi te gader slapen gingen.
Si wijst alsoe wel van allen dingen, 
al haddicse seven maent 6ehat.
waer bi quam dat?

Dat haddicvan noren segghen geleert.
Want wie datter hem toe Keert
Ende al onthout, dat hi noert spreken,
nem en macn nemmermeer const gebreken.
Alsoe was mxjnder aocnter gesciet.

hebungen
n n a .

2 5 10
3 11 33
4 3 12
3 1 520 60

h = 3,0s = 0,79 s'
e = 0 ,lo

Zeilenlän,~e
z n z .
4 1 4
p -
6 -
7 4 2b
8 3 24
9 3 2710 ? VO

20 173

Z = Ö ,65 2
3 = 1,63 3 = 2,66
w =0,57 
V = 0,19

1100101 
0101000101 
01010001 
C100010010 
0001000010 
01001C 1 
OlOlllCO 
0001010 
0000100C1 
00100010)

1000100001 
0000101010 
0100100010 
0100001C1 
0111 
0100001001 
0100010 
001010001C 
0011001010 
010001001
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8. Beilagen /2/ 361

BEILAGE 2 

/zu Kap. 5, § 66/

D i s t r i b u t i o n  

der TextStrukturkategorien in den ungeraden Zeilen
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362 S. 3eilagen /2/

E s m o r e i t  
Distribution der Textstrukturkateeorien in den ungeraden
Zeilen

0 100 200 300 400 500 600 700 600 900 1000
1 - - 1 1 1 + + 1 - 1
3 - - + - - = - ♦ -
3 1 + + - + + 1 1 - + - 1
7 1 - 1 - - + 1 I
9 - + - - 1 1 + ♦ -

li 1 1 _ 1 1 + 1 1
3 - 1 1- 1 1 + - 1 1
5 - - 1 1

7 - - 1 1 + + 1 - + 1
9 1 1 - 1 1 + 1 1

21 _ _ _ 1 1 1 + _ 1
3 - 1 1 + 1 1 + 1
3 - 1 + 1 1 +
7 - 1 1 1 1 + 1 1
9 1 + + 1 1 1 + 1

31 - 1 1 1 1 1
3 1 - + 1 + 1 - +
5 1 - - 1 1 +7 1 - - 1
9 - + - 1 + + + 1 1

41 1 + _ 1 1 +
3 1 1 - - 1 1 1
5 - - 1 1 + + 1 +
7 - 1 - 1 1 1 + 1
9 1 1 - 1 +

31 1- - + 1 + +
3 - 1 1 1 1 1 + 1
5 1 - 1 1 1 •
7 + ♦ — 1 1 _
9 1 1 + + - ♦ 1 -

61 + 1 + 1 1 + + — ♦
3 + 1 + + 1 + —
5 1 + 1 1 1 1
7 - - ' 1 1 1 + +
9 - 1 1 1 — + 1 \71 • - — 1 1 + ♦ 1 +
3 + 1 + 1 _ + 15 + 1 + + ♦ 17 1 1 1 + _ 1 ♦
9 ♦ 1 1 - 1

öl + _ 1 + 1 1 +
3 1 — 1 + 1 +
57 — + 1 1 1 1•>1
9 ♦ -

X
i 1 1 + 1

X
l

91 - - + + ♦
3 1 + i 1 1 1 + 1 l5 - 1 + ♦ 1 ♦ 1 + ♦
7 - + ♦ — — - — — _
9 • + i - 1 1 1 1 l
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O l o r i a n t  Distribution der Textstrükturxategorien in den ungeraden Zeilen

_______________ 8, Beilagen /2/____________ 3 S L

0 IOC 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 l'lOO
1 - + - 1 + 1 1 1 1 +3 - 1 1 ♦ - + 1 + — 1 1 _
5 - — L 1 + -1 — - + + —
7 - — 1 + 1 1 + — 1 19 1 1 1 - 1 1 1 1 + -
11 - 1 1 — + 1 _ _ _ 13 - 1 1 1 L 1 + 1 _ 3

5 - 1 1 — 1 + 1 + 1 17 1 + + — 1 — - 1 1 •+ +9 - 1 + 1 1 1 1 I + - +
21 - 1 - ■ - 1 1 1 1 _ L _ 13 - + 1 — + + 1 - + 1 — 15 1 1 - + 1 » 1 - + -
7 - + - — 1 1 1 + — - -
9 1 - - + 1 1 + 1 1 -

31 - - - ♦ > + 1 + 1 13 * 1 1 i 1 + 1 _ _ 1 + 15 1 + 1 + 1 + + 1 1 - 17 + 1 - — 1 -  - -  - - - 19 + - - + + -  1 1 - + 1 +

41 - 1 - + _ _ _ _ 1 _
3 1 + + 1 _ 1 1 + - _ 15 - - 1 — + 1 _ _ 17 1 1 - 1 1 1 1 + + -

9 1 + 1 - + 1 + 1 1 -

51 + - 1 1 1 1 _ _ 1
3 1 - 1 1 + + + - 15 - - - + 1 - 1 + - 17 + - 1 ♦ 1 1 1 + _ _

9 1 1 + - 1 1 1 1 1 +

bl ♦ + + + _ 1 _ _ + _ a..

3 1 1 1 - + + 1 +
5 1 1 ♦ 1 1 + 1 1 1
7 - - 1 + 1 + - 1 1 1 1
9 + . 1 - - 1 1 1 + + -

71 1 1 - 1 1 - 1 1 1 13 - 1 - ♦ 1 * + 1 1 1 15 1 1 1 1 - 1 + + + +
7 + 1 - — 1 1 1 1 -

9 - 1 + 1 - - + + + 1
bl l 1 1 + _ _  _ + ♦
3 1 + + 1 _ 1 1
5 1 1 - + 1 1 + + _ —

7 + + - ♦ 1 1 + 1 1 - 1
9 L - - 1 1 - 1 1 -

91 + 1 ■ 1 1 _ 1 1 1 1
3 1 - 1 m + + 1 - +
5 + - 1 + -  . - + . -

7 1 1 1 - - 1 1 1 1 1
9 1 - 1 - 1 1 1 + *
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364 8. Beilagen /2/

Distribution aer Textstraktarkategorien 
in dfeii ungeraden ¿eilen

c ICO 2C C 300 400 3C0 öCO 7C0 bOC
1 _ _ 1 1 + _ 1 1 _
3'■- - 1 1 1 - 1 - 1
3 1 - + 1 - + 1 + 1
7 1 + - 1 - - 1 -
9 - - + + - - 1 1 1

l i - - - 1 + 1 +• + 1
3 1 1 . 1 1 - - - -
3 1 1 - 1 1 _ 1 1 + 1
7 1 - 1 1 1 + - + +
9 - - - 1 - 1 - 1

21 1 _ _ + 1 1 1 1
3 1 + + 1 1 1 1 - -
5 1 1 1 1 - 1 - + 1
7 1 - - r- 1 1 1 -
o 1 - - 1 1 1 + 1

31 1 1 + 1 + l - _ 1 1 1
3 1 - - - 1 1 - 1
5 + + 1 1 1 1 1 1
7 - - - 1 1 1 1 - +
y 1 X - 1 1 1 + 1 +

41 - 1 - 1 - 1 = _ 1
3 1 - 1 - + + + +
5 - 1 - 1 + + + - -
7 1 + - 1 - - =r 1 1
y 1 1 + + 1 - -

31 - 1 1 1 1 _ _ _
■7 + 1 - 1 - 1 1 - 1
P - - - 1 ]_ - +
7 + - 1 1 + - 1 + -
9 - + - 1 - 1 1 - -

61 - 1 + 1 _ 1 _ 1 +
3 1 1 - - + + + _ _

3 - 1 + + 1 1 + + 1
7 1 - - - 1 + 1 _ _

9 - - 1 - 1 - 1 - -
71 + - - 1 + 1 _ 1

3 1 - 1 1 - 1 - _ _

5 1 1 1 1 1 - - - 1
7 1 + - 1 - - 1 - 1
9 1 1 + + - + + 1 -

81 - - 1 - + — 1 _  . 1
3 + 1 - - + _ _ + 1
5 1 1 1 1 - - - _

7 1 + - 1 1 _ + ■ = +
9 + - 1 1 1 - - + -

91 - 1 + 1 1 1 1 _ +
3 •f 1 + - 1 _ 1 _ ♦
3 1 + 1 1 1 1 _ _ _

7 - - 1. 1 - _ + _ 1H - + 1 1 - i 1 1 -http://rcin.org.pl



8. Beilagax /2/ 365

Distribution d6r Textstrukturkategorien in ungeraden Seilen

0 100 200 300 400 500 6C0
1 - + 1 - - 1 1
3 - - + - 1 1 +
5 1 - 1 - 1 + _
7 - - 1 - + + 1
9 1 - - - 1 - -

11 1 1 + - 1 1
3 1 1 - - 1 - 1
5 1 1 1 - 1 + -

7 1 1 + 1 - 1 -
9 1 + 1 1 1 + 1

21 - - 1 + 1 1 1
3 - 1 1 1 - + 1
5 - - + 1 + - 1
7 - - 1 - - 1
9 1 - - - 1 +

31 - 1 - 1 1 1
3 - 1 - 1 1 -
5 + - + 1 1 1
7 1 - - 1 + ♦
9 1 - - - + 1

41 - + _ _ _ _
3 - 1 + 1 1
5 1 - - + 1 +
7 1 1 - 1 - 1
9 1 - - 1 1 +

51 - 1 1 1 - 1
3 + - - 1 1 1
5 - - - 1 1 +
7 - 1 - + + 1
9 - 1 1 1 1

61 1 1 = 1 + _
3 - - + - 1 1
5 1 + 1 + - -
7 . + 1 1 - 1 -
9 1 1 - 1 - -

71 - 1 _ 1 _ 1
3 - - - 1 - -

5 1 - - 1 1 1
7 - + 1 - 1 -
9 1 1 1 1 -

81 1 _ 1 + _ +
3 1 1 - 1 1 1
5 + - 1 1 1 +
7 1 - + 1 + _

9 - 1 1 1 1 -
91 1 + 1 1 1 1

3 1 1 1 + 1 -

5 1 1 1 - 1 +
7 + - - 1 1 1
9 1 1 - + + 1
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8, Beilagen /3/

BEILAGE - 3 

/zu Kap. 5, $ 69/

Replikeninventare und -Statistiken
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3. Beilagen 367

E s m o r e i t
/Replikeninventar/

Nr. Sprecher Zeilen

1. 27 Robb. 31-57
2. 4 keester -61
3. 2 Coninc -63
4. 10 Meester -73
5. 2 Con. -75
6. 4 K. -79
7. 2 C. -81
S. 8 K. -89
9. 16 C. -105
10. 24 K. -129
11. 10 C. -139
12. 2 K. -141
13. 16 Robb. 142-157
14. 8 Keester -165
15. 10 R. -175
16. 10 K. -165
17. 8 R. -193
18. 4 E. -197
19. ’ 2 R. -199
20. 4 K. -203
21.' 2 R. -205
22. 4 K. -209
23. 16 Robb. -225
24. 4 Keester 226-229
25. 4 Coninc -233
26. 18 K. -251
27. 8 C. -259
28. 2 Damiet -261
29. 12 C. -273
30. 18. D. -291
31. 4 ¿ersten C.292-295
32. 2 Robb. -297
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368 8. Beilagen /3/

/Ports./
33. 16 IG. -313
34. 24 R. -337
35. 4 IC. -341
36. 4 R. —345
37. 8 IC. -353
38. 4 R. -357
39. 4 Vrouwe -361
40. 12 IC -373
41. 4 Vr -377
42. 4 IC -381
43. 4 Vr -385
44. 1 Robb. -386 /VIII/
45. 19 Vr. -405
46. 20 /E3moreit/ -425
47. 34 Damiet -459
48. 18 Esm. -477
49. 6 D. -483
50. 12 E. -495
51. 6 D. -501
52. 4 E. -505
53. 2 D. -507
54. 10 E. -517
55. 6 D. -523
56. 10 E. -533
57. 6 D. -539
58. 10 E. -549
59. 14 Damiet -563
60. 8 E. -571
61. 4 D. -575
62. 6 E. -581
63. 10 L. -591
64. 22 Esm. -613
65. 4 /Vr./ -617
66. 2 E -619
67. 8 Vr. -627
68. 12 E -639
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8. Beilagen /3/ 369

/Ports./
69. 2 Vr. -641
70. 4 E. -645
71. 16 Vr. -661
72. 2 E. -663
73. 6 Vr. -669
74. 2 E. -671
75. 4 Vr. -675
76. 20 E. -695
77. 6 Vr. -701
78. 10 Robb. -711
79. 10 Kerst. C -721
80. 8 R. -729
81. 10 EC. -739
82. 6 Vr. -745
83. 2 Robb. -747
84. ' 12 Esm. -759
85. 2 EC. -761
86. 14 E. -775
87. 14 Vr. -789
88. 4 E. -793
89. 12 Robb. -805
90. 4 Vr. -809
91. 14 EC. -823
92. 14 E -837
93. 4 Robb. -841
94. 10 Damiet 842-851
95. 2 Keester -853
96. 10 D -863
97. 4 M -867
98. 6 D -873
99. 10 E -883
100. 4 D -887
101. 8 E -895
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/Ports./

102. 8 D -903
103. 6 E -909
104. 8 KConinc -917
105. 8 Robb. -925
106. 8 Keester -933
107. 2 S. -935
108. 10 M. -945
109. 6 E. -951
110. 10 K. -961
111. 6 E. -967
112. 4 Robb. -971
113. 6 E. -977
114. 4 Robb. -981
115. 10 M. -991
116. 4 S. -995
117. 11 Esm./?/ -1006
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8. Beilagen /3/ 371

S t a t i s t i k  
der Replikenlänge in Esmoreit

-p n ldP -nldP P u X n n. x P -P ldp

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,002 2,15 0,226 -1,21 1 1 1 0,001 0,010
1,051 30,02 0,294 -1,05 2 17 34 0,035 0,169
3,488 30,33 0,472 -0,72 4 28 112 0,115 0,359
0,54 6,77 0,697 -0,39 6 13 78 0,080 0,292
0,10 0,92 0,952 -0,06 8 13 104 0,107 0,345
1,02 5,87 0,787 +0,27 10 17 170 0,174 0,439
0,01 0,59 0,660 0,44 11 1 11 0,011 0,072
0,35 5,3 0,542 0,61 12 6 72 0,074 0,278
0,55 7,63 0,347 0,94 14 5 70 0,072 0,273
0,94 11,47 0,204 1,27 16 5 80 0,082 0,296
0,52 9,59 0,109 1,60 18 3 54 0,055 0,230
0,07 3,68 0,078 1,76 19 1 19 0,019 0,109
0,35 8,42 0,054 1,93 20 2 40 0,041 0,189
0,12 5,38 0,024 +2,26 22 1 22 0,023 0,125
0,65 13,29 0,010 2,59 24 2 48 0,049 0,213
0,25 8,97 0,002 3,09 27 1 27 0,028 0,144
0,55 15,61 0,00002 4,25 34 1 34 0,035 0,169

10,60 . 166,32 nicht
additiv

117 m=8,34
<*=6,04

976 1,001 3,712
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G l o r i a n t

Nr. Ural'. Figur Seilen
1 1 Cher.- +37+
2 2 Godev. 38-39
3 12 Che -51
4 6 Go -37
3 4 Che -61

6 8 Go -69
7 8 Che -77
8 10 Go -67
9 4 Gloriant -91

10 4 Ghe -95
11 6 Glo -101
12 4 Ghe -10 5
*3 12 Go -117
14 6 Glo -123
13 4 Go -127
16 b Ghe -135
17 8 Glo -145
lo 6 , Ghe -149
19 12 Glo -161
20 4 Ghe -165
21 6 Go -171
22 12 Glo -183
23 4 Ghe -lo7
24 .30 Florentiji-217
25 2 Rogier -219
26 24 Fl ‘ -243
27 16 Ro -259
28 2 Gloriant -261
29 18 Ro -279
. 30 4 Glo -283
31 1 Ro +284+
32 19 Glo 285-303
33 4 Ro -307
34 18 Glo -32p
35 4 Ro -329
36 6 Glo -333
37 4 Ro -339
38 2 Fl -341
39 14 Ro -355

(Die hertoghe)

(Die hertoghe)
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(Forts. Gloriant)
40 2 Fl -357
41 8 Ro -365
42 2 Fl -367
43 6 Ro -373
44 8 Fl -381
45 4 Glo -385
46 2 Ghe -387
47 8 Glo -395
48 6 Ghe -401
49 10 Glo -411
50 12 Ghe -423
51 8 Glo -431
52 8 Ghe -439
?3 6 Glo -445
54 4 Ghe -449
55 20 Glo -469
?6 24 Ghe -493
57 10 Glo -503
5o 2 Ghe -505
59 18 Glo -523
60 10 Gne -533
bl 2 Glo -535
62 18 Ghe -553
b3 10 Glo -563
64 4 Ghe -567
65 48 Glo -615
6b 20 Fl -635
67 8 Glo -643
68 10 Fl -653
69 10 Glo -b63
70 10 Fl -673
71 10 Glo -683
72 4 Fl -687
73 b Glo -693
74 10 Fl -70 3
75 4 Glo -707
76 3 Fl -710
77 19 Floerant -729
78 2 Roedelioen 731
79 18 Floer -749http://rcin.org.pl



(Forts. Gloriant)
80 16 RI 75C»-765
81 10 Floer -775
b2 4 Glo -779
83 6 Floer -785
84 10 Glo -795
85 18 RL -813
86 10 Glo -823
87 4 RL -827
88 26 Glo -853
89 2 Fl -855
90 2 Rogier -857
91 4 Fl -861
92 8 Ro -869
93 6 Fl -875
94 4 Ro -879
95 6 Fl -885
96 20 Ro -905
97 2 Glo -907
98 2 Ro -909

99 6 Glo -915
100 4 Ro -919
101 12 Glo -931
102 8 Ro -939
103 8 Glo -947
104 22 Ro -969
105 6 Glo -975
106 4 Ro -979
107 2 RLioeu -981
108 18 Ro -999
109 6 RL -100 5
110 12 Ro -1017
111 8 Fl -1025
112 8 RL -1033
113 14 Fl -1047
114 12 Hangdief -10 59
115 4 RL -1063
116 12 Glo -1075
117118
119
120

6
128
16

Fl -1081 
Glo -1093 Gheraert -1101 
Glo -1117

http://rcin.org.pl



8. Beilagen /3/ 375

S t a t i s t i k  
der Replikenlän&e und -Anzahl in Gloriant

- W dpi -nldpj pi u z.l n. !i n.x P -p ldp
1 2 5 4 5 6 7 8 9

0 ,01 3,95 0,254 -1,14 l 2 2 0,002 ' 0,018
0,67 24,86 0,317 1,00 2 15 30 0,027 0,141
0,004 1,36 0,390 0 ,86 3 1 3 0,003 0,025
2,068 24,91 0,472 0,72 4 23 - 92 0,083 0,298
0,930 . 10,19 0,660 0,44 6 17 102 0,092 0,317
0,364 M 4 0,873 0,16 8 16 128 0,116 0,361
0,23 1,98 0,900 - 0,12 10 13 130 0,118 0,364
0,60 5,52 0,682 + 0,41 12 10 120 0,109 0,349
0,05 2,06 0,4*0 0,69 14 2 28 0,025 0,133
0,21 4,77 0,332 0,97 16 3 46 0,044 0,198
1,79 .15,71' 0,211 1,25 16 7 126 0,114 0,357
0,59 17,27 0,165 ! 1,39 19 2 38 0,034 0,166
0,48 8,97 0,126 1,53 20 3 60 0,0 54 0,227
0,31 7,67 0,070 1,81 22 2 44 0,040 0,18c

0,13 2,95 0,036 2,10 24 2 48 0,0 44 0 ,1*8
0,14 j 5, oo 0,017 2,38 26 1 26 0,024 0,129
0,23 8,38 0,00 3 2,*4 30 1 30 0,027 0,141
1,06 ! 24 C,07a6 P, 48 48 1 48 0,044 0,198

9,87 •173,57
nidht

additiv;<J=7,l
m = 
9,12 121 110 3 1,000 3,806
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L a n s e l o e t
(R ep lik en in ven ta r )
N r. Umf. F i^u r  Z e ile n

1 17 Lansel. 37-53 .
2 4 Sander. -57
3 14 L -71
4 12 S -83
5 10 Ł -93
6 14 S -107
7 16 L -123
8 12 S -135
9 12 Ł -147

10 12 S -159
11 18 L -177
12 10 Moeder -187
13 8 Lans. -195
14 4 M -199
13 6 L -205
16 4 M -209
17 14 L -223
18 6 M -231
19 4 L -235
20 14 M -249
21 12 Ł -261
22 4 M -265
23 14 Ł -279
24 12 M -291
25 2 Sanderijn -293
26 16 Moeder -309
27 4 S -313
2ö 8 M -321
29 44 Sand. 322-365
30 36 Ridder -401 (dr
31 10 S -411 *x
32 10 Ri -421
33 10 S -431
34 14 Ri -445
33 4 S -449
36 8 Ri -457
37 6 S -463
3b 8 Ri -471 -
39 10 S -481

Aktion)
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(Forts. Lans.)
40 2 Ridder 4821-483
41 22 S -505
42 12 Ri -517
43 26 Lanselcet -543
44 2 Re i no ut -545
45 18 L -563
46 4 Rein -567
47 12 L -579
48 32 War.hued. -611
49 32 Rein -643
50 2 WH -645
51 4 Rein -649
52 14 WH -b63
53 t Rein -665
54 14 WH -679
55 8 Rein -687
56 10 WH -697
57 8 Rein -70 5
5b 6 WH -711
59 4 Rein -715
60 2 Sanderijn -717
öl 8 Rein -725
62 4 S -729
63 14 Rein -743
64 14 S -757
65 8 Rein -765
66 18 S -783
67 6 Rein -789
6b 28 S -817
69 22 hein -839
70 4 Lanseloet -843
71 12 Rein -b55
72 6 L -861
73 26 Rein -887
74 4 L -891
75 2 Rein -893
76 35 Lanseloet -928
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S t a t i s t i k  

der R ep lixen län ge  and -A n zah l in  Lan se loet

.
-pnldP -nldP P ■ u X n 1jx.n p -p ldp

1 2 3 4 5 6 7 8 $

0,21 13,34 0,267 -1,11 2 7 14 0,016 0,095
1,0b 18,20 0,379 0,88 13 52 0,058 0,238
0,1b 4,77 0,516 0,65 6 5 30 0,034 0,166
0,43 5,26 0,667 0,43 8 9 ! 72 0,081 0,294
0,14 1,74 0,841 -0,20 10 7 ! 70 0,078 0,287
0,04 0,32 0,976 •♦0,0 3 12 9 1 106 0,121 0,369
0,52 3,31 0,795 0,26 14 10 j 140 0,157 0,419
0,05 1,36 0,624 0,49 16 2 32 0,036 0,173
0,02 0,86 0,549 0,60 17 1 ; 17 0,019 0,109
0,19 3il9 0,478 0,71 18 3 54 0,061 0,24b
0,20 4,09 0,242 1,17 22 2 44 0,049 0,213
0,38 6,DO 0,105 1,62 26 2 52 0,0 58 0,236
0,12 3,97 0,0 64 1,85 28 1 28 0,031 0,155

0,80 11,15 0,021 2,31 32 2 64 0,072 0,273
0,27 b,y7 0,008 2,64 35 1 35 0,039 0,183
0,29 7,3o 0 ,0C 6 2,76 36 1 36 0,040 0 ,166
O.bO 12,29 0,0002 3,67 44 1 44 0,049 0,213

VJl OP 104,70 nicht additiv 
d = 8,78 m = 11,74 76 892 0,999 3,857
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W i n t e r  e.S. 
(Replikeninventar)

kr. Umf. Figur Zeilen
1 15 Somer 21-35
2 18 Winter -53
3 14 S -67
4 16 W -85
5 12 s -97
6 4 w -101
7 lb Loiaert -119
b 22 Moyaert -141
y 24 Clappaert-165

10 12 Winter -177
n 14 Bollaert -191
12 12 Winter -203
13 14 Moy -217
14 8 Ciap -225
13 10 Somer -235
lb b Bol -243
17 20 Winter -263
lb 24 Somer -287
19 24 Winter -311
20 10 S -321
21 24 Cockijn -345
22 12 W -357
23 b Co -365
24 16 Clap -361
25 12 Co -393
26 6 Boy -399
27 8 Clap -407
2b 30 Moy -437
29 2 Venus -439
30 18 Moy -457
31 4 V -461
32 26 Mo -*487
33 12 V -499
34 6 Mo -505
35 2 V -507
36 8 Mo -515
37 4 Winter -519
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/Forts. Winter e.3./

38. 4 Somer 520-523
39. 6 Go -529
4-0. 8 Venus -537
41. 8 Somer -545
42. 4 Venus -549
43. 6 Winter -555
44. 26 Venus -581
43. 4 Winter -585
46. 10 Somer -595
47. 8 Venus -603
43. 22 Cockijn -625
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S t a t i s t i k  

der Replikenlänge und -Anzahl in Winter « S.

-pnldP. -nldP P(u) u X n x.n

------------

P

---

-pldp
1 2 -  5 . + 3 6 7' 8 ... . 9

0,04 5,47 0,150 -1,44 2 2 4 0,007 0,050
0,49 12,28 0,242 1,17 4 6 .24 0,040 0,186
0,23 5,77 0,368 0,90 6 4 24 0,040 0,186
0,78 7,35 0,529 0,63 8 8 64 0,106 0,343
0,07 1,39 0,726 0,33 10 3 30 0,050 0,216
0,07 C ,57 0,936 0 ,C8 12 6 72 0,119 0,365
0,05 0,71 0,849 +0 ,19 14 3 42 0,069 0,266
0,01 0,42 0,749 0,32 15 1 15 0,025 0,133
0,02 0,63 0,646 0,46 16 1 16 0,026 0,137
0,53 4,49 0,459 0,74 18 4 72 0,119 0,365
0,06 1,69 0,312 1,01 20 1 20 0,033 0,162
0,34 4,64 0,200 1,28 22 2 44 0,073 0,276
1,94 12,19 0,121 1,55 24 .4 96 0,159 0,422
0,66 7,71 0,069 1,83 26 2 52

________
0,086 0,305

0,29 5,81 0,018 +2,37 30 1 30 0,0 50 0,217

5,58 71,11 nicht additiv 
d = 7,34

m
12 f> 48 605 1,002 3,629
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BEILAGE 4 

/zu Kap» 6/

The Motif-Index of the Secular Dramas 
of the Tan Hulthem-Codex 

with
A Table of Proper Names
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of the Netherlandish Secular Dramas 
of the Van Hulthem-Codex

A Mythological motifs 
C Tabu 
D Magic 
G Ogres 
H Tests
J The wise and the foolish 
K Deceptions 
D Reversal of fortune 
H Ordaining the future. Prophecies 

promises, bargains 
N Chance and fate 
P Society
Q Rewards and punishments 
R Captives and fugitives 
S Unnatural cruelty 
T Sex
V Religion
Z Miscellaneous groups of motifs

A M y t h o l o g i c a l  m o t i f s

610 Creation of the universe by creator
Esmoreit 815-822, Winter 558 
- 5622

701 Creation of the sky
Esm. 821, Wint. 560

710 Creation of the sun
Esm. 819 

800 Creation of the earth
Esm.821

1150 Determination of seasons
Winter ende Somer 563-581 

1210 Creation of man by creator
Esmoreit 815-816

1. Thompson 1955-58
2. H. van Dijk, 22.01.1986
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C T a b u

111 Tabu: loss of chastity
Gloriant 736, Ianseloet 99

115 Tabu: adultery
Esmoreit 336-341 

118 Tabu: violating woman
Lan s, 330-345

162.3 Tabu: marrying outside of group 
Esm. 524-533 
Slor. 711-721 
^ans. 196—199 

420 Tabu: uttering secrets
Esm. 254-5, 457-9 

431 Tabu: uttering name of god
Esm. 1, passim

761.1 Tabu: remaining on journey too long
Esm. 842-850 

773 Tabu: aspiring to too much power
Esm. 12-19, 34-43 

815 Tabu: listening to mother's counsel 
Lane. 906-921

833.2 Tabu: turning aside for anyone
^ans. 332-337

867.1 Tabu: abusing women or children 
Esm. 972-977

D M a g i c

131 Transformation: man to horse
Buskenblaser 39

812.6 Magic object received from witch or wizard 
— .-.1+ Magic object asked

Hexe 90-3

1162.2.1 Magic candle made of criminal’s
hand

Hexe 98-101 ,f 1314, 1454, 1766
http://rcin.org.pl
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1171.14 Magic tub
Buskenblaser 44-51

1266 Magic book
Hexe 56-7

1314.5 Hand-of-glory indicates location of treasure
Hexe 100-101. t1162 

1338.10 Rejuvenation by magic tub 
Busk. 48-61 

1454 Parts of human body furnish treasure 
Hexe 98-101. ,11162

1766.5 Magic produced by saying mass
 ,-3+ Thief’s hand becomes magic /hand-of-glory/

by saying nine masses
Hexe 98-101. 1 1162 

1812.3.3. Future revealed in dream 
£sm. 166—169

1814.1 Advice from magician 
Esm. 99-105

1817.0.1.2 Wizard locates stolen property
 ,_._.4+ Magician locates hoarded gold

Esm. 988-991

G O g r e s

275.7 Witch bound and beaten 
— -.-1+ Woman unmasked as witch beaten 

Hexe

275.5 Witch forced to divulge her secret powers
— ,-1 - bribed - - - -
 ,-2+ - provoked - -

Hexe

H T e s t s

11.1 Recognition by telling life history 
Ians. 640-707 
Esm. 632-645
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H 15.2 Recognition by recalling common experiences
Ians. 860-890

79.3 Recognition by voice
Esm. 970

119 Identification by cloth or clothing 
119.3+ Identification by head-band

Esm. 582-89 
126 Identification by coat of arms

Esm. 596-9, 626, 634-9, 
654-5

152 Recognition through accidental encounter
 ,4+ Hero on quest speaks to an imprisoned woman.

Is recognized by her as son.
Esm. 614-56 1N735 

242 Crudential tests: proof that messenger comes 
from certain person

Lans. 862-890 
1227 Quest undertaken before hero will mary

Esm. 564-581
1233.3.3 Quest accomplished with aid of prophet 

/sage, druid/
Esm. 854-869

1242.1 Unpromising hero succeeds in quest
Esm. 756-9

1381.2.2.1.1. Boy twitted with illegitimacy seeks 
unknown father

 -- ,-.-.-.2+ Young man hearing of his illegitimacy
seeks unknown parents

Esm.545-7
1385.5 Quest for vanished lover

Esm. 854-9
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J T h e  w i s e  a n d  t h e  f o o l i s h

2030 Absurd inability to count
Rubben 121-245

+2038.2 Child born three months after wedding: there 
are three months since the weding up to now, 
three months until the birth and three in-be
tween

Rubben 1-67
2301 Gullible husbands

Lippi3n
Rubben

2315.1 Wife leaves home, offers self to lover.
Returning persuades husband that she has 
not been away

LippiJn
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K D e c e p t i o n s

116 Alleged rejuvenating object sold
 . 3+ Betrayal through alleged rejuvenating

and beautification -
Buskenblaser 

331 Goods stolen when owner sleeps
Gloriant 742-5, 768 

424 Ihief condemned when witnesses of theft are 
able to find the stolen goods

 .1+ Malefactor condemned when witnesses of
crime are able to find crime-payment 

Esm. 982-995 
981 Fatal deception: changed message from oracle 
981.1+ ^atal deception: Messenger tells prince that 

his lost mistress went dead /she has married 
another/. Prince on hearing that goes dead 
himself. ±2313.1+, 1087.1.1+

Lans. 821-837, 892-894 
1087 Falsified message brings about war
 .1.1+ Message falsified to prevent war

Lans. 825-837
1332.3 Seduction by promise of jewels
 ,-.1+ Attempted seduction by promise of jewels

Lans. 89-93
1339.3 Woman enticed into man’s room by feigned 

illness
Lans. 294-313

1501 Cuckold
Lip. , Busk., Rubben 

1510 Adulteress outwits husband
Lippijn 
Rubben

1518.1 Husband who has surprised wife and paramour
is made to believe that he has had an illusion 

Lippijn
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1817.2 Disguise as pilgrim
1817.2.1+ Princess approachee beloved hero diguised 

as pilgrim. IK 2357
Esm. 868-873

2015 Child adopted by rich man in order to get rid 
of him Esm.

2016+ Christian child adopted by Sultan to christianize 
2030-49 Double dealers 
2044+ Double dealing servant

Glor. 950-969, 976-999 
2112 Woman slandered as adulteress
2112.5.3+ Stealing queen's child by treacherous relative 

causes her to be falsely accused 
Esm. 45-55

2116.1 Innocent woman accused of murder
Esm. 332-3

2121 i>Jan slandered as having deflowered princess 
Gloriant 1030-31, 824-6 

2210-19 Treacherous relatives
2217.2 Treacherous nephew

Esm. 45-46
2313 Death message softened with equivocation 
— — ,1+ False death message to prevent war. Messenger 

tells prince that his beloved is dead
-ans. 836-7, 852-4, 891-3

2357.2 Disguise as pilgrim to enter enemy's camp 
/castle/

Esm. 868-873. 1* 1817
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R e v e r s a l  o f  f o r t u n e

111.2 Foundling hero
Esm.

111.2.1 Future hero found in boat /basket, bushes/
— -.2.6+Future hero told to be found in king's garden 

Esm. 263-269 
419 Proud ruler humbled

Glor. 780-785
 .3+ Ancestor to the throne plotting against heir

hanged
Esm.

425 Dream /prophecy/ of future greatness causes ban
ishment /imprisonment/

Esm.
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M O r d a i n i n g  t h e  f u t u r e .  Prophecies. 
promises, bargains

2 Inhuman decisions of king 
Esm.,
Glor.,

100-199 Vows and oaths 
119.3+ Swearing by the saints 

Esm. 91S 
Li. 58 
Busk. 82 
Ians. 232 
Hexe 69 
Erie 294 
Truw. 158

119.8 Oath taken by the life of a person 
Esm. 542

119.8.2 Swearing by life of father
Esm. 338

132 Vow of virginity
Glor. 325, 375 

146 Vow to marry a certain woman 
Glor. 294-5

146.2 Boy vows to marry none but girl b o m  under the 
same circumstances as he

Esm. 542-47
146.3+ *iero vows not to marry because women he knows 

are not as great and beautyful as he 
Glor. 176-182

149.1 lovers vow to marry only each other
Glor. 687-697 
Esm. 574-580

151.2 Vow not to marry until the quest is concluded
Esm. 542-549

151.2.1 Vow not to reign and to starve to death unless 
picture's original is found 

Glor. 561-3
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M 202 Fulfilling a bargain or promise
i'ans. 333-5

+  n  t 0238 -Bargain: Mother allowes her son have intercourse 
with his lowly beloved if he promises to eject 
her afterwards. It happens so TP231 

lens. 226-335 
295 Bargain to keep secret

Esm. 254-6
300.4 Suppression of prophecy

Esm. 81-130
302.4 Horoscope taken by means of stars

Esm. 64-67
311.0.2 Prophecy: birth of hero at certain time 

/in certain place/
Esm.

311.1 Prophecy: king’s grandson will dethrone him 
— ,-»1+ Child bora at certain time in certain place

will kill the king
Esm. 64-79

341 Death prophesied
— .0.3. Prophecy of death not to come true if baby 

is married to girl of twelve years 
— ,-.4+ Prophecy of death not to come true if 

Christian baby will become Moslem 
Esm. 124-7

341.1.6 Prophecy: death after certain time
Esm. 70-73

341.2.19 Prophecy: death at hands of certain person
Esm. 70-74, 78-79 

351 Prophecy that youth shall abandon his religion 
and become Christian

Esm. 72-73
356.3 Prophecy: unborn /new-born/ cldld to bring evil 

upon land
Esm. 64-73

369.2.1 Future husband foretold
Esm. 54—73
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M 371 Exposure of infant to avoid fulfilment of 
prophecy

— -.1 Exposure /murder/ of child to avoid fulfilment 
of prophecy of future greatness 

Esm..
391.1 Fulfilment of prophecy succesfully avoided

Esm.
400 Curses

Esm. 150-1
471.1.1 Curse: milk will not turn to butter

Eexe 1-71
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N C h a n c e  a n d  f a t e

270 Crime inevitably comes to light
Esin. 924-991, 791-3 

340 Hasty killing or condemnation 
Ssm. 362-381

343 Lover kills self believing his mistress dead 
Lans. 922-8 

440 Valuable secrets learned
Esm. 158 ff.

511.1 Treasure buried by men
Esm. 218-9

711.1 king /prince/ accidentally finds maiden in 
woods and marries her. t T 62, 121, N 715

■“ans. 396-517
715.1 Hero finds maiden at fountain

Lans. 396
731.1 Unknown son returns to father’s court

•Esm. 592- , 736-7
731.3 Father reinstates abandoned son
 ,4+ Father reinstates son believed to have been

murdered
Esm. 910-917 

735 Accidental meeting of mother and son 
Esm. 592. t H 152

836.1 king adopts hero
Esm. 271-3

847 Prophet as helper
Esm. 95—8, 860—7
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P S o c i e t y

13.4 King must marry
Glor. 92-117 

16.1.4. Father abdicating in son’s favor
Esm. 910-917

18 Carriage of kings
Esm.
01 or.
Lane.

201 Inherent enmity between members of a family
Esm.

231 Mother and son
Esm.
Lans.

231.3 Mother-love
Esm.
Lans.

231.8+ Mother helps son to have intercourse with 
lowly beloved. He must abandon her after 
the violation

Ians. 226-267
233 Father and son

Esm.
233.2 Young hero rebuked by his father

Esm. 812-823
234 Father and daughter Esm.

Glor.
274.1 Love between foster sister and foster brother
 .-.1 Love between princess and her adopted

brother-foundling
Esm.

293 Uncle
Esm.

297 Nephew
Esm.

361 Faithful servant
Esm.
01 or.
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Lans.
Truw.

361.6 Faithful servant dies avenging master's death 
— 1+ F.s. deceives his master to avenge his death

lans.
481 Astrologer

Esm.
682.1 Greeting in God’s name

f Table of Proper Names, God
715 Particular nations
715.1. Jews

715.- Saraceens

715 Walloons /Vale/

Glor. 1021

Esm. 23, 711, 764 
Glor. 752, 777, 1124

Erie d. here 359
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Q R e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s

111.7 Jewel as reward
Lana. 90-3

211.8 Punishment for desire to murder
Esm.

262 Impostor punished
 . 1+ impostor fears punishment

Esm. 702-711
263.1 Death as punishment for perjury

Esm.
302 Envy punished

Esm. 18-19, 997
458.1 Daily beating as punishment 
— 1+ Beating as punishment

Lip.
Busk.
Hexe

411 Death as punishment
Esm.
Glor.

413 Punishment: hanging
Esm. 995a 
Glor. 991

413.5.1 Impudent suitor or his messenger hanged 
or threatened with hanging

Gloriant 762
414 Punishment: burning alive

Glor. 759
421 Punishment: beheading

Glor. 1061
433 Punishment : imprisonment

Esm. 381
Glor. 828-905, 916-969

433.1 Imprisonment for adultery
— -.1- Imprisonment for alleged adultery

Esm. 381
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R C a p t i v e s  a n d  f u g i t i v e s

41 Captivity in tower /castle, prison/
Glor. 828-853

111 Rescue of captive maiden
Glor. 1064-79

154.1 Son rescues mother
Esm. 698-9 

162 Rescue by captor's daughter
Glor. 870-

169 Hero rescued by servant
Glor. 902-5

211 Escape from prison
Glor. 902-5

213 Esc9pe from home
Lans. 340—

215 Escdpe from execution
Gloriant 1076-83

227.2 Flight from hated husband 
 ,3+ Flight from violator

Lans. 330-346
312 Forest as refuge

Lans. 347
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S U n n a t u r a l  c r u e l t y

210.1 Child sold into slavery
Esm. 206-to212 Child sold magician
Esm. 196-201

221 Child sold for money
Esm. 221-5

222 ttan sells child in order to save himself 
from danger

Esm. 166-175 
322 Children abandoned /driven forth, exposed/ 

by hostile relative
Esm. 210-214

322.1.3 Father condemns daughter to death because 
he believes her unchaste

Glor. 826-7, 1008-1017 
334 Tokens of royalty /nobilty/ left with the 

exposed child: T H 119, 126 
Esm.

354 Exposed infant reared at strange king's 
court /Joseph, Oedipus/

Esm. 226-291, 406-591
354.3 Princess adopts exposed child

Esm. 274-291 
451 Outcast wife at last united with husband 

and children
Esm. 730-
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T S e x

11.1 Love through mere mention or description
Glor. 198-215

11.2 Love through sight of picture
Glor. 2SO-

II. 2.1 Love through sight of statue /?/
Glor.

24 The symptoms of love
24.1 Love-sickness

Lans. 65-71, 532-5
32.1 Lovers* meeting: Hero in heroine’s 

father’s prison from which she helps him 
to escape

Glor. 828-905
35.5 Lover goes to see his beloved in her father’s 

house, defiant of the danger
Glor. 508-521

35 Lovers’ rendezvous
35.3+ garden as lovers’ rendezvous

E 420-421 
Glor. 616-629 
Lans. 50-3

42 Conversation of lovers
Esm. 460-591, 870-903 
Glor. 630-710 
Lans. 54-159

50.2.1. king unwilling to marry his daughter to a 
man, not her equal

Glor. 796-813
51. Wooing by emissary

Glor. 220-381
51.3 Katch arranged by means of pictures of both 

parties
— •-.1+ Match arranged by means of figure of girl

Glor. t T 11.2
55.1 Princess 'declares love for lowly hero

Esm. 536-9
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T 57 Declaration of love
Esm. 426-435, 483 
Glor. 636-697 
Ians. 37-39, 65-71

81 Death from love
81.7 Woman dies on hearing of lover's or husband's 

death 
81.7.1* man —

Lana 893a 
91 Unequals in love, t T 50, 97, 98 

Esm.
Glor,
Lems.

92.1.1 Young wife of old king loves younger man 
— . 1 + False accusation: -- -— -

Esm. 330-7
95.0.1 Princess falls in love with father's enemy 

Glor. 644-653
95.1 Lover kills lady’s relatives in fight

Glor. 1064-75 
97 Father opposed to daughter’s marriage 

Glor T T 50 
98+ Mother opposed to son’s marriage 

Leins. 280—288
104.1 Rejected suitor wages war
— .-.1* Possibility: ---

Lans. 822-835
12.1.4 Ruler marries fugitive noble-woman

Lans. 457- T N 711
131.1.2 Father’s consent to daughter’s marriage 

necessary
Glor.

131.1.4* Mother’s -------
Ians.

131.8 Different religion as obstacle for marriage
Glor.

232.2 Adulteress chooses loathly paramour
Lippijn 
Buskenblaser
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T 232.5 Faithless wife pays her paramour for enjoying 
herself with him

Buskenblaser 179-
253 The nagging wife

Lippijn 
252 The overbearing wife

Lippijn
Rubben
Buskenb.
Drie daghe here 

256 The quarrelsome wife or husband 
Lip.
Erie d.h.

257.8 Jealous husband objects to wife's enjoyment 
of intercourse: thinks she has previous 
experience

 .-1+ Husband objects to wife's skilfullness in
intercourse: thinks she has previous 
experience.

Rubben 118-126
299.1 Sleeping with head in wife's lap 
— _. — — - Beloved's -

Gloriant 616-710
320.1 Repeated attempts to seduce innocent woman

Bans. 58-
320.5 Girl gives up wealth and flees to escape 

lecherous emperor. T R 213, 227 
Ians. 340-

415.3 Lovers reared as brother and sister learn 
to their joy that they are not related 

? Esm. t P 274
452.1 Mother acts as procuress of bedmate for her 

son
  ,j+ — --- , on certain conditions

Ians. 226-294
471 Rape

Lans. 321a-331 
670 Adoption of children. T N 836 

Esm.
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41 Masses work miracles, t 1) 1766 
316 Efficacy of prayer

Esm. 382-405
Glor. 832-4, 1018-1025, 1108 

-1111
Lans. 392-395, 432-435 

331 Conversion to Christianity
Esm. 812-825

331.5 Conversion to Christianity through love
Glor. 1013

V T r a i t s  of c h a r a c t e r

26 Patience

27 Gratitude 

46 Peacefulness 

126 Disobedience 

195 Envy

441 Forgiveness

Esm. /De vrouwe/

Glor. 880-894

Ians, /fieinout/

Lans. 856-893

Esm. 142-149 
Ians. 580-611

Esm. 741
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Z M i s c e l l a n e o u s  g r o u p s  of motifs

71 Formalistic number : three
Esm. 393 
Glor. 1039

71.5 Formulistic number : seven
Glor. 331

71.6 Formulistic number : nine
Hexe
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A T a b l e

of Proper Names in the Netherlandish Secular Dramas 
of the Van Hulthem-Codex

a - animal g - god m - man t —- town
c - country s - saint w - woman /+/ =• variant

Abelant, c - 23x in 0
0, 229, 240, 278, 441, 444, 479, 531, 563, 604,
610 /2x/, 710, 726, 770, 800, 814, 882, 978?821007, 
1093, 1101 

Afrijka, c - 1x in 1 849 
Alexander /de Grote/, m -  1x in L 753 
Antiotsen, t — 3x in G: 489, 808, 1129 /-oe-/
Apolijn, g - 27x /14x in E, 13x in G/

E 82, *79, 277, 396, 422, 430, 594, 609, 683, 690, 
748, 790, 812, 936
G 247, 326, 337, 366, 374, 616, 652, 711, 763, 804, 
811, 976, 1007 

Apsloen, m - 1x in G 131 
Aveme, c - 3x /G 66, 72; 1 463/
Balderijs, t - 2x in E: 184, 214 
Bafbeloen, c - 2x in G: 735, 1126 
Bette, v - 22x /-13a/ in D

141a, 156,157a, 164, 179a, 185a, 193a, 257, 275, 
280, 283a,292, 299, 303a, 313a, 315a, 320, 325a, 
331a, 343a, 355, 387a 

Bride, s — 1x in H 69 
Bruuyswijjc, c - 21 x in G

0, 9, 87, 95, 117, 195, 200, 221, 294, 513, 627, 
679, 685, 691, 739, 746, 769, 883, 895, 1083,
1087

Cecielien t Sesilien
Coel, s - 4x in D: 36, 120 /Cleis/, 372, 389,

http://rcin.org.pl



406 8. Beilagen /4/

Corterike, t - 1x H 47
Damast, t - 7x, E 59, 523, 643, 763, 830, 879, 884 
Damiit, w - 24x /-15a/

E 257, 259a, 261, 270, 273a, 425a, 477a, 495a, 
505a, 517a,, 533a, 549a, 571a, 581a, 826, 831 
841a, 853a, 867a, 874, 878, 884a, 888, 911, 
/Damiete/

Denemerken, c - 4x 1 0, 178 /Deen merken/, 704 /D#- 
enmerke/ 839 /Deenmerken/

England T Inghelant 
Esmoreit, m - 38x

E 0, 33, 273, 285, 450, 478, 518,?J22, 534, 559,
572, 582, 584, 655, 658, 660, 727, 744, 747, 760,
777, 785, 796, 810, 838, 842, 854, 885, 896, 919,
928, 936, 939, 952, 969, 979, 1010

Everaet, m - 3x T 136, 144, 156
Eysenbaert, m - 2x 0 481, 805
Floerant, m - 6x /-3a/ 0 711, 731, 731a, 764, 765a, 

779a
Florentijn, w - 53x /—19a/

G 187a, 219a, 262, 307. 339a, 355a, 365a,373a,
441, 511, 556, 574, 615a, 636, 640, 643a, 656, 
663a, 675, 683a, 688, 693a, 707a, 712, 733, 751, 
812, 816, 831, 853a, 857a, 869a, 879a, 908, 914, 
927, 941, 960, 968, 975, 985, 1003, 1008, 1017a 
1026, 1033a, 1052, 1070, 1072, 1075a, 1082, 1093 
1096 

Gent t Ghint
Gheraert, m - 39x /-22a/

G 36a, 38 , 39a, 52, 55, 57a, 62, 69a, 90, 91a, 96, 
101a, 109, /Geraert/, 127a, 138, 143a, 161a, 166, 
172, 183a, 382, 385a, 395a, 411a, 431a, 440, 445a, 
452, 469a, 495, 503a, 519, 523a, 535a, 563a, 802 
992, 1093a, 1117a 

Gheert, m - 6x /-4a/ B 126, 127a, 150, 151a, 169a, 
183a

Ghint, t - 1x H 51 
Gloriant, m - 25x /-2a/

G 128, 184, 223, 353, 381a, 386, 387a, 433, 470 
504, 524, 538, 630, 644, 664, 684, 881, 902, 981,
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990, 1014, 1042, 1076, 1092, 1118 
God, g - 135x /E 22x, Li 11x, G 28x, B 7x, L 37x 

E 1x, D 11x, T 2x, W 9x, R 7x/
E 44, 216, 362, 382, 387, 390, 393, 394, 400, 402, 
592, 646, 696, 738, 786, 815, 825, 832, 962/+/, 
968/+/, 1002, 1005/+/
Li 10, 30, 34, 49, 52/+/, 118/+/, 151, 158, 180/+/ 
193/+/, 199
B 28, 80, 86, 118, 142, 186, 198 
G 34, 182, 285, 291, 296, 298, 302, 446, 452,
494, 537, 538, 565, 568, 586, 592, 603, 788, 828, 
/var./ 839, 842, 910?ł<942, 1018, 1040, 1064, 1108 
L 1, 37, 55, 58, 95, 274, 322, 342, 348/+/, 366, 
367, 379, 380/+/, 388, 392, 400, 430, 432, 436,
447, 466, 474, 478, 515, 604, 609, 628, 630, 640,
641, 644, 680, 751, 817, 818, 888/+/, 926
H 36
15 14, 26, 60/+/, 143, 148, 166, 294, 316, 392, 402 
T 127, 137
W 2, 102, 144, 166, 226, 293, 392, 408, 558
R 23, 31, 155, 181, 197/+/, 207, 213

Godevaert, m - 16x /-7a/
G 37, 37a, 40, 51a, 58, 61a, 70, 76, 77a, 89,
105a, 118/2x/, 123a, 165a, 514 

Go3en, m - 13x /1xB, 12x R - 10a/
B 128 /Goesen/
R 83, 84a, 87 /Goeswijn/, 88a, 96a, 108a, 122a, 
154a, 196a, 220a, 226a, 244a 

Kęctor van Iroyen, m - 1x L 750 
Rennen T «¡an
Kongherien, c - 3x E 193» 666, 780
Iluge, m - 1X R 70
Imberecht, m - 2x D 270, 276
In.ghelant, c - 1x D 176
Jan, m - 30x / 1 x  Li, 29x D - 24a/

Li 56 .
D 51a /ms. Hennen/, 57a, /id./, 73a /id;/, 118, 120 
137a, 155a, 163a, 183a, 191a, 197a, 225a, 229a,
/ms. Hennen/ 233a, 255a, 260, 279a, 291a, 295a, 
319a, 327a, 333a, 342, 345a, 353a, 359a, 393a, 398, 
403a
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Jan, s — 6x /E, Li, ® -̂/
E 918 
Li 58 
B 82, 128 
D 30 
T 158

Jherusalen, t - 1x T 159 /ms. Jhrlm - Stellinga2T4:106/ 
Josepat, c - 1x G 33 
Juiiane, w - 9x /-4a/ >

H 54, 63, 72, 73a, 78, 81a, 84, 93a, 110a 
Jupetijn, g - 1x G 338 
Kortrijk t Corterike 
^anseloet, m - 43x /-19a/

I 0, 36a, 52a, 83a, 100, 105, 107a, 124, 135a, 143, 
159a, 178, 180, 187a, 196, 199a, 209a, 224, 231a, 
236, 249a, 262, 265a, 296, 307, 323, 330, 346, 517a 
545a, 567a, 616, 720, 728, 749, 764, 782, 839a, 850 
855a, 862, 887a, 893a 

Li^sbet, w . 4 x D  259 /2x/, 269, 400
Lippijn, m - 39x /-21a/

Li 5, 5a, 7, 9a, 12, 21, 21a, 28, 41a, 47a, 64,
65a, 70, 71, 77a, 80, 81a, 86, 90, 91a, 96, 103a 
110, 117a, 126, 131a, 137a, 140, 145, 148a, 150, 
150a, 154, 157a, 161a, 169a, 173a, 175a, 177a 

Lieset Eette
Luutgaert, v - 12z /9x-6a H, 3x T/

H 7a, 14, 19a, 36, 45a, 62, 67a, 77a, 101a '
T 141 /Lute/, 155 /lutgaert/, 163 /id./

Machtelt, w - 11z /-6a/ H
H Oa, 8, 13a, 20, 23, 35a, 46, 61a, 68, 71a, 83a 

Maastricht, t - 1x 1Í 623 
Kahoen, g - 9x /4x E, 5x G/

E 259, 595, 749, 952
G 218, 338, 324, 862, 977

Mamet, g - 18x /I1x E, 7x G/
E 114 /Kamette/, 276, 282, 418, 565, 594, 628, 696,
749, 812, 926
G 247, 337, 616, 711, 934, 976, 1054

Maria, s - 26x /3x E, 1x Li, 7x G, 10x L, 1x H, 2x D,
2x 1/
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E 397 /+/, 814, 876 
Li 194
G 35, 496/+/, 597/+/, 674, 8 3 5 ^ ,  846, 1079 
L 2, 6, 108, 157. 180, 354/+/, 359/+/, 368, 612 
H 20
D 142 /+/, 288 
T 107 /+/, 176 

Mechiel, e - 1x D 294 
Nasarene, t - 1i 5 638
Normandie, c - 7x G 138, 383, 440, 495, 507, 802, 1089 
Peter, m - 1x D 175
Platus, m — 7x E: 62, 130, 252 /2x/, 851, 868, 902 
Rawast, t - 1x L 847 
Reinout, m - 28x /-14a/

L 542, 543a, 556, 560, 563a, 574, 611a, 679a,
697a, 711, 716, 717a, 726, 729a, 744, 757a, 781, 
783a, 790, 817, /Reinout in 1/ 817a, 840, 843a,
856, 86la, 891, 891a, 928a 

Robbrecht, m - 32x /31x E, 1 x L /
E 13 /Robberecht/, 18 /id./, 22/id./, 29 /id/,
30a /id./ 141a, I65a, 185a, 197a, 203a, 209a,
292 /-e-/, 295a, 313a, 341a, 353a, 381, 385a, 701«, 
712 /-e-/, 721 a, 745a, 793a, 837a, 917a, 967 /-e-/ 
967a, 977a, 992 /-e-/» 995a, 1011 
L 461 /-e-/

Roedelion, m - 20x /-9a/
G 0 /roede lioen; "-"/, 240 /rode lioen/, 278 /id./, 
474 /rodelioen/, 650, 681, 71Oa /+/, 726, 729a, 749a 
795a, 823a, 928 /-/, 946 952 /-/, 979a, 999a,
1010 /-/, 1025a, 1059a /-/

Rogier, m - 45x /-21a/
G 216, 217a, 220, 243a, 261a, 283a, 303a, 308/2x/ 
313, 315, 325a, 330, 335, 340, 341a, 356 /2x/,
357a, 366, 367a, 380, $54 /Roe/, 855a, 058, 860,
861 a, 870, 875a, 880, 865a, 907, 907a, 915a, 931a, 
942, 947a, 970, 975a, 980, 981a, 1000, 1005a, 1075 
1079

Rubben, m - 18x /-11a/
R 25, 26a, 32a, 40a, 56a, 68a, 93, 97, 98a, 110a
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160a, 172, 180a, 198a, 212a, 222, 229,239 
Salomoen, m - 1x G 132 
Samsoen, m - 1x G 129 
Sanderijn, w - 48x /-19a/

L 25, 38, 53a, 64, 68, 71a, 86, 93a, 108, 114,
ñlfr123a, 137, 143, '147a, 161 /Sanderijne/, 201, 225 

233, 254, 290, 291a, 294, 304, 306, $09a, 401a, 
421a, 445a, 457a, 460,471a, 483a, 521, 549, 600, 
614, 667, 701, 715, 715a, 725a, 743a, 765a, 789a 
842, 893a, 894 

Se8ilien, c - 8x E
E: 0 /Cecielien/, 9, 38, 51, 79, 190 /Cecilien/, 
664 /id./, 912 /id./

Nicolaas t Coel 
Symoen, s - 1x I 232 
Tervogan, g - 18x /9x E, 9x G/

E 252 /Tervogant/, 274 /-t/, 406 /-t/, 412, 467, 
545, 581 /-t/, 595, 954
G 212, 244, 342, 665, 722, 758 /-t/, 964 /-t/,
977 /-t/, 1032 

Trise, w - 2x Id 66, 172 
Turkien, c - 2x E 185 /Toerkien/, 215 
Vaelantijf, a - 5x G 558, 614, 744, 923 /Val-/, 937 

/id./
Venus, g - 21x /1x E, 3x G, 17x-7a ¥/

E 242
G 22, 126, 408
¥ 296, 424, 433, 437, 437a, 457a, 487a, 52<-a, 538, 
545a, 550, 554, 555a, 582, 595a, 608, 620 

Vranckerijc, c - 1x G 459
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L I T E R A T U R

1. Editionen im Ueberblick
2. Bibliographie der 

Abele Speien
3- Bibliographie der 

Uebersetzungen 
4« Sekundärliteratur

A b k ü r z u n g e n

FFC - Folklore Fellows Communications
HZMTLG - Handelingen van de Zuidnederlandse Maatschap- 

pij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 
LB - Leuvense Bijdragen 
LT - Levende Talen 
NTG - Nieuwe Taalgids 
SdL - Spiegel der Letteren
TNTL - Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en 

Letterkunde
YMKVATL, heutzutage VMKANTL - Verslagen en Mededelingen 

van de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Taal- en 
Letterkunde; V.e.M.v.d.K. Akademie voor Nederland
se Taal- en Letterkunde
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1. E d i t i o n e n  i m  Ü b e r b l i c k

A b e l e  s p e i e n

AS 1 Hoffmann von Fallersleben 1838 
AS 2 holtzer 1875 
AS 3 Leendertz 1907 
AS 4 Van Kämmen 1968 /ohne D, T/

E s m o r e i t

E1 Hoffmann von Fallersleben t AS 1
E2 Verwijs 1861, 41924
E3 Heremans 1864
E4 Moltzer T AS 2
E5 Leendertz T AS 3
E6 Kievit de Jonge 1901
E7 Kaakebeen u,a, 1901,1^1954
E8 Leendertz 1907, ^1947
E9 Spitz 1917,^1918
E10 Vorrink 1921
E11 Spitz 1922
E12 Van de Bilt 1924, 61949
E13 Le Roux 1941, 21963
E14 De Maeyer - Roemans 1948
E15 Clivier 1948, 31957
E16 Roemans - Caspar 1954
E17 Notennans 1955, 21965
E18 Stellinga 1955,121977
E19 Olivier 1961, 61972
E20 Roemans - Van Assche 1967, ^1977
£21 Van der Hei ¡¡den 1968, 61977
E22 Van Kämmen T AS 4
E23 Duinhoven 1979
E24 "Spectrum" 1984
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L i p p i j n

Li1 Hoffmann von Fallersleben 1838 t AS 1
Li2 VerwijB 1861, 41924
Li3 Holtzer t AS 2
Li4 Leendertz t AS 3
Li5 Stellinga 1963, 81977
Li6 Van Kämmen t AS 4

G l o r i a n t

G1 Hoffmann von Fallersleben t AS1
G2 Moltzer t AS 2
G3 Leendertz T AS 3
G4 Spitz 1920
G5 Godthelp - verjaal 1941
G6 Notermans 1947
G7 Olivier 1948, 51957
G8 Roemans - Gaspar 1956, Roemans - Van Assbhe 

21970
G9 Stellinga 1960, 21976
G10 Olivier 1961, 41968
G11 Van der Heijden 1968, 61977
G12 Van Kämmen t AS 4
G13 "Spectrum" 1984

B u s k e n b l a s e r

B1 t AS 1
B2 t AS 2
B3 Fenon 1896
B4 t AS 3
B5 Olivier 1948
B6 Stellinga 1960,' 21976
B7 Olivier 1961, 21963
B8 t AS 4
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L a n s e l o e t
L1 Hoffmann Ton Fallersleben 1837
12 t  AS 2

13 Penon 1896 
M  1 AS 3
L5 Menkes 1901, 21902
16 t Inkunabeln /Faksimile von 1/0/
17 Leendertz 1907, ^1938
18 De Raaf 1907
19 leendertz 1913
110 De ßaaf - Griss 1917, *1935
111 Spitz 1918, 21922
112 Daniels 1944
113 Van der Merwe 1951, 21970
114 Kinderhout 1951, 21961
115 Roemans - Gaspar 1958, Roemans - Van 

Assche 21963 - 81982
116 De Bruin 1958, 21970
117 Stellinga 1962, *1971
118 Van der Heijden 1968, 61977
119 t AS 4
120 Notermans 1970
121 Olivier /?/ 1970, *1976
122 "Spectrum" 1984
123 Httsken - Schaars 1985

H e x e

H1 t AS 1
H2 t AS 2 
H3 t AS 3
H4 Stellinga 1962, *1971 
H5 t AS 4

V i n t e r  e n d e  S o n e r

V1 t AS 1 
W2 T AS 2
V3 t AS 3

http://rcin.org.pl



Literatur 1 415

W4 Antonissen 1946
W5 Stellinga 1966, 21975
¥6 t AS 4

R u b b e n
R1 t AS 1
R2 t AS 2
R3 t AS 3
R4 Stellinga 1966, 21975
R5 T AS 4

D r i e cl a g  h e  h e r e
D1 t AS 1
D2 t AS 2
D3 t AS 3
D4 Stellinga 1966, 21975

T r u w a n t e n
T1 t AS 1
T2 t AS 2
T3 T AS 3
T4 Stellinga 1966, 21975
T5 Kollektivarbeit 1976, 2197Ö, 51986

/s. Editionen t Truwanten/
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2. B i b l i o g r a  : h i e  der Textausgaben 
der Abele Speien

Antonissen, Rob - Sen abel spei vanden Winter ende 
vanden Somer. Naar het Hulthemsche ^Handschrift 
uitgegeven, ingeleid en verklaard door - . 96.S., 
Klassieke Galery 28. De Nederlandsche Boekhandel 
Antwerpen 194-6
Rez. Notermans, IT 1955:252-3 

van Assche, H. t Roemans - Van Assche 
van de Bilt, E.?. - Esmoreit. Ket aantekeningen van 

-. L.C.G. I-ialmberg,' e- Hertogenbosch o.J. /1924/ 
21933, 31944, *1946, 51946, 61949

de Bruin, C.C. - Een abel spei van lanseloet van 
Denemerken. In: Verwies* Bloemlezing uit de 
hiddelnederlandse dichtkunst. Derde deel: Tijd 
na i 1300. Herzien door -.
Thie-e & Cie, zjitphen 1958 /S. 283-310/, 21970

Daniils O.P., L.M.Pr. - Een abel spei van Lanseloot 
van Denemarken. Hoe hi wert minnende ene joncfrou, 
die met synder moeder diende.
Ingeleid en van toelichting voorzien door -.
In den Toren, Toren-reeks No. 20, Kaarden O.J./1944/ 

van Dis T ^aakebeen u.a. ^^1954
Duinhoven, A.M. - Esmoreit. Uitgegeven door -. 102 S. 

Thieme, Zutphen o.J. /1979/
Rez. Pleij 1980, Van Buuren 1982 

Oaspar, R. - t Roemans - Gaspar
Godthelp, H., J. Yerjaal - Een abel spei ende een edelldinc van den hertoghe van Bruuyswijc, hoe hi wert 
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Modelle 7,2°26i‘ 292, 345 
Modernisierung 89 f., 124 
"van den coninc van den 
Koriaens" von 1417 118

Moses 320, 322, 346 
Motivfunktionalität 309-313 
Motivindexierung 8, 341 f. 
Musterbuch 25 f., 30 
Mysterienspiel 115 
Mythologie 346

Nachstück - Hauptstück 4,29 
344

Naturbeschreibung 246 
Neidhartspiele 1395, 1396, 

1419 117, 118
nichtnumerischer Vers 171 
Newton3che Formel 270 
NominalVerflechtung 241 
NormalVerteilung 178,

275-277 
Novelle 348Nullhypothese 186-190.201,230 NumeiliBinKongruenz 224
"her nyters spil" v. 1395

117, 1419 - 118
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Original 311 f.
Originalität 307 f.
Ortsnamen 352-339 
Ost-Brabant, Lokalisierung

61-65
Ostfländern, Lokalisierung 

157, 204, 296, 343

Palatalisierung 73, 86 
Papsttum 107 
Paragoge 146 
Parallelismus 226 
Parallelstellen 242 ff. 
Parameter, Brechung 275-279 

Reime 164-166
- Repliklänge 279-283
- Versfüllung 177 

Parenthese 196, 220 f. 
Paronomasie 210 
Pause 258 f.
Pearson-Test /X2/ 200-203,229

26 3-268, 284 f., 289 
Periode 254 ff.
Periphrase 216 
Personennamen 316-328 
Personifikation 215 
Philologie 343, 345 
Phonetik 65-79, 96 
pikardisch-flandrische Wech

selwirkung 347 
"Playerwater" 87 F.
Pleonasmus 136, 211 
polnische Spur in Lans. 346 
Polyptoton 207 
Polysyndeton 225 
probabilistische Fehlerinter

pretation 328 69
^5o¥o^ee H W ? *  295, 344 f. 
Prosodie 6, 150-154, 167-171 

174, 344, Beil. 1

Prophezeiung 3o3, 310-313 
341

Prothese 147 
Psychologie 124 
Publikum 111, 121, 346 
Puppenspiel 114

Qualitätsänderung 148 
Quellen 122, 305, 307, 320 

346

Rangkorrelation 160 ff.,
183 ff.

Rawast 339
Rederijkers 25, 112, 114, 

260
reduplicatio 206 
Reimabweichungen 152-166 

204, 344 
Reimbrechnng t Reimpaarbre

chung
Reimbrechungskoeffizient

297
Reime 6, 135, 204, 344 
Reimgrundstock 217 f., 344 
Reimpaarbrechung 254, 257 

258ff., 269, 297 
Reimpaarjunktur 258 f. 
Reimpaarsprung 197, 254, 

256, 257 f., 259 
Reimtechnik 218 
Reimwörterbuch 219 
"Reinaert" 262 
Repertoirehandschrift 25 
Repetitionsfiguren 205-207 
Replikabgrenzung 247, 249 
Replikenarchitektonik 247 
Replikende 259 f. 
Replikgrenze 269 
Replikklausel 260 f., 269
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Repliklänge 279-294, 296 
344

replique-Reim 260 
repräsentative Daten 6, 8, 

295, 346 
rhetorische Figuren 6, 144— 
-252 passim, 295 

rhyme royal 296

"Spei van Lanseloet" von 1412 
51, 118

"Spei van de V vroede ende V 
dwaeze maegden" 173 F. 

Spielgruppen 111, 116 ff. , 
120 F., 121. 347 

Spielleiter 137, 116 F. 
Sprechakttheorie 347

"van der batailge van Roelan- Sprechtakt 170 f.
de ende Oliviere" von 1423 
118

"van der roesen" von 1401 
117

Rolandslied 312 
"tspel van den wijghe van 
Ronchevale" von 1444 119

Sanderijn 325-328 
Sakramente 133 
Sarazenen 319, 330 
Satzgrenze 256, 259 
Schreibung 37-47, 61-65 

97, 135, 321 
Schwören 60, 135, 245 f.,337 
Selbstkorrektur 61 
Sentenz 250-252 
Septett 296 
Serien 345 
Sex 124, 303, 341 
Shannonsche Formel 287 
Signifikanzgrad 6 
Signifikanzschwelle 173 
Signifikanztest ? Pearson-Test 
Silbe 256 
silva /rerum/ 24 
sirailitudo 203 
Skansion 168, 170, 180 
Sottemie 4, 344; j ?. 
Snearraanscher Korrelations- 

test 160-163, 183-184

sprookspreker 25, 113 
Stadt /Auftraggeber/ 347 
Stadtrechnungen 115-120 
S tandardabwe i chung 179 
Standardfehler 179 
Standesgeföhl 296, 300 
Statistiken, Brechung 275ff.
- Enjambement 200
- Renliklänge Beil. 3
- Textstruktur 262-263 

statistische Verfahren 6,345 
Stemma 311
Stichômetrie 27, 136; 23 
Stichproben 178, 295 
Stichreim 260, 270; 136  
Stilartentypologie 296 
Stildivergenz 1 4 2 , 162, 183, 

186, 2 01 ,2 17 ,2 3 3 , 265-8, 
295 ff., 344 

Stoffe 324, 333-335, 346 
"spei van Stragengys" von 

1373 und von 1447 /Tre- 
signis/ 116 

Streitgedicht 348 
Student-Verteilung 179 
Stylometrie' 219 F. 
Subtraktionsfiguren 144 
Südwest-irabant, Lokalisie

rung 85-94 
Supplicatio 245 f.
Syllepse 212, 222 f.
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Synekdoche 216 Umlaut g6> Q5
Synkope 75, 147, 525 f. Ungleichheit der Verliebten
Synonyme 211, 242, 247 299-304
ntagmatisches Versbauprinzip Unterwegsmonolog 10, 12, 14
172, 175 ff.

Syntagmengrenze 256, 258 
Syntax 6, 220- 240

Tempo 6, 177, 181-182, 194- 
195, 204, 344 

Tervogan 331 f.
Textebene 7 
Textintegranten 241 
Textjunktur 261 
Textklausel 261 f.
Textparallelen 130-131 
Textrekonstruktion 242, 320 
Textstruktur 7, 252-294, 295 

346 . -K.! 4. • Versifikation 7, ¿ap. 5 passTextstrukturkategorien, Distn- ’
bution 268-279, Beilage 2 Verskadenz 256

Theaterbetrieb 109-122, 347 VersPrechen 357
Theatergebäude 111 f., 116 p^erssprung 197-205

120 f.

15, 18 
Ursprungsfeld 122, 324

Varianz 186
Varianzformen 93 f., 97, 141 

144 f., 342 
Verfahren, graphische 163, 

185, 193, 254, 291 
Verfasserschaft 123-141, 343 

345
Vergewaltigung 106, 124 f. 
Vergleich 208 
Verrat 302
Versftillung 170 f., 177-195 
„ 261, 344, 345

"Theophilus" 262 
"Thuys der fortunen" 32 
Tmesis 256
Topik 308; 129 F., 131 
Tradition 306 F.
Traumvision 334 f.
Trochäen 169 
Tropen 213-216 
Typologie /Bibel/ 307

Ueberlieferung, mündlich - 
- schriftlich 311 f., 324, 
334 •

unreine Reime 129, 204, 344

Verstummung des r 80, 88 
Vertextung 241, 254. 257, 

260
Vertrauensbereich 178 
Vertrauenskoeffizient 179 
Verwünschung 245 f. 
Vierhebigkeit 168 f., 173 
Volkskunde 308 
Volksüberlieferung 335, 346 
voorlesere 25 
Vorlage 320 f.
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Wahrscheinlichkeitsrechnung 
328, 341 

"Roman van Walewein" 335 F. 
Wandervorstellung 58 
weltliches Repertoire 1373- 

-1499 1 1 6 - 1 2 1  
"van den wijnter ende somer" 
von 1404 117-

"Wisselau" 167
"van den stride van Woerinc" 
von 1421 118

Zeilenjunktur 258 
Zeilenl&nge 169, 204 
Zeilensprung 197-203, 254 
256 ff., 269, Beilage 2 

Zeilenstil 254, 259, 344 
Zensuredikt von 1621 34
Zeugma 222 f. 
Zufallsveränderliche 178 f. 
Zufallsziehung 180 
Zusammensetzung des Korpu3 
4, 28 ff.

SO^/^öL
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