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Der Schenk non Jimpurg
Ein ritterlicher Minnesänger der Hohenstaujenzeit

Von ©.Kost — Mit 2 Abbildungen

Qu gimpurg auf ber Geste, da wohnt ein edler Graf." 50er fennt nicht 
das’ beliebte Gedicht des schwäbischen Altmeisters Urlaub mit der lebendigen 
SAilberung jenes limpurgischen Schenken, ber in Lederwams und Sägerhut, 
mit bem langen Sagdspießz unb bem Trintgefäsz von Buchs sic lieber in seinen 
herrlichen Wäldern aufhält als bei Hofe. Vom Staufenkaiser muß er auf ber 
Saad mit List als Mundschenk erst bem Reichsamt gewonnen werden. 200 
Biete schöne unb voltstümlic gewordene Geschichte in Urlaubs Gedicht freilich 
ganz unb gar nur eine Erdichtung Ahlands ist, hat die Forschung nacgerieien. 
Ein Bejuc des schwäbischen Dichters Alhland im Sahre 1861 bei feinem Sreund 
Fuftinus ferner in Gaildorf unb bie damit verbundene Besichtigung ber Stein- 
dentmäler limpurgischer Schenken in ber dortigen Stabttirche bat Albland bie 
Anregung zu feinem Gedicht gegeben.

Als ber Gänger Mhland sein Gedicht verfasste, war ber Name eines 
a n b e r e n G c e n t e n von £ i m p u r g, b e r 1 e I b e r e i n b e g n a bet er 
Gänger gewesen ist, schon längst verklungen. 600 Sahre vor Abland, 
700 Jahre vor unserer heutigen Zeit, sind schon klangvolle 21 n n e = 
lieber eines limpurgischen Schenkender über dem sp deT 
gelegenen Burg gimpurg bei Schwäbisch Hal burdlub- 
deutsches Land gelaufen. Es war in jener ersten großen Zeit mittelalterlicher 
Deutscher Geschichte, als auch auf vielen Bergen des Kochertals die Burgen 
ftaufifcber Lehens- unb Gefolgsleute grüßten, auf ben Burgsteigen und vbten 
bie bunten Trachten des Hochmittelalters ein jugendfrohes Leben tunbeten unb 
nach Kampf unb Mühen ber Männer drinnen im Burgiaal Saute unb dort 
ritterlicher Sänger von Weibes Minne unb Wert erklangen.

Gür uns heutige Menschen einer anberen Zeit ersteht bas tampts unb langes- 
frohe Zeitalter ber Hohenstaufenkaiser meist nur aus ben Krümmern unb 
Ruinen ihrer Steinburgen unb aus bem Buchstaben ber Gejchichtsüberlieferung 
wieber. Aus alten Pergamenten steigt wieher bas geschichtliche Leben einer 
glanzvollen Seit heraus für ben, ber Augen hat zu sehen unb Ohren, zu hören. 
Qu ben toftbarsten Vermächtnissen deutscher Vergangenheit gehört jene be- 
rühmte Qergamenthandschrift mit farbigen Bildern unb Versen ber Blüte 
deutschen Rittertums, bie Grosze $ e i b e I b e r g e r % i e b e r h a n b! c r i f4, 
auch Manessische genannt, weil ihre im 12. unb 13. Sahrhundert in Subbeutf$= 
land unb in ber Schweiz auf ben Burgen des Adels unb an ben Höfen um- 
laufenden Sieber am Anfang des 14. Jahrhunderts von dem adligen Datrizier- 
geschieht her Züricher Manesse mit Fleiß unb großem Bemühen gesammelt 
unb in prachtvoller Wiedergabe auf Pergament mit Ecreibfeber unb pinsel

1 Siebes Soft, Ahanbs Gedicht „Der Gchent von $Limpurg"; in: „Die Hutzel- 
trübe", Seimatbeiblatt zum „Kocherboten" in Gaildorf, 1924, Nr. 9.
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festgehalten worden sind. Sn dieser größten Liederhandschrift des deutschen 
Mittelalters mit ihren 7000 Gesätzen (Strophen) und 137 farbigen Miniaturen 
linden sic auch unter nicht weniger als 140 Sängern zwischen den Liedern der 
Minnesänger Deinric von Mdrungen unb des Schenken Ulrich von Winter- 
stetten bie sechs Minnelieder des Schenken von Limpurg, unb 
babei von altdeutscher Künstlerhand das Bild des jungen ritterlichen Dichters, 
des Schenken von Limpurg, selber. (Siehe unsere farbige Abbildung.)

Es ist sehr bezeichnend für jene Zeit des deutschen Hochmittelalters, daßz in 
dieser Hroszen Heidelberger Liederhandschrift bie Verfasser ber Liedgedichte 
nicht, wie das heute ber Fall wäre, nac Zeitfolge ober Landschaft, auc nicht 
nac dichterischem Rang ober buchstäblicher Reihenfolge auftreten, sondern in 
echt mittelalterlicher Auffassung in gesellschaftlicher Schichtung nach bem Stande 
geordnet: ber Kaiser (Heinrich VI.) voran, ihm nac bie Könige, Herzöge, 
Grafen unb Freiherren, bann ber niebere Adel, Stadtadel, Bürgerliche, Gelehrte 
unb Spielleute. 3n dieser Prachthandschrift fehlt feiner ber großen Namen 
jener ersten großen Blütezeit deutscher Dichtung vom Kürenberger über ben 
Norunger unb den Elsässer Weimar von Hagenau zu Walter von ber Bogel- 
weide unb bem großen Dreigestirn Hartmann von Duwe, unserem schwäbischen 
Landsmann, Wolfram von Eschenbach, bem ’arzivaldichter, unb Gottfried von 
Straßburg, ben Sänger von Tristan unb Ssolde, bis zur Spätzeit des Minne- 
fangs zu ben bürgerlichen Sängern Frauenlob unb Regenbogen. On ber Gchön- 
best ihrer Ausführung ist diese Handschrift einzigartig.

Auc bas Schicksal ber Groszen Heidelberger Liederhandschrift verbient Be- 
achtung; es ist ein „deutsches Schicksal" (Fr. anzer).* Aus ber Schweiz taucht 
sie im 16. Sahrhundert in ber berühmten Heidelberger Bibliothet des Kurfürsten 
von ber ^fab auf, 1656 begegnet sie plötzlic in Paris, durc Vermächtnis eines 
Kaufmanns ber bortigen königlichen Bibliothet übereignet. Sie war, als be- 
fonbere Kostbarkeit offenbar vorher beiseite gebracht, jener Katastrophe enb 
gangen, bie nach ber Eroberung Heidelbergs durc Tilly bie pfälzischen Hand- 
ichriften in ben Vatikan geführt hatte. Vergeblich hat man sic bann nach ben 
Friedensschlüssen von 1815 unb 1871 bemüht, diese deutsche nationale Kostbar- 
seit nach Deutschland zurückzubringen. Es gelang nicht, ba bie Pariser Biblio- 
thef ben rechtmäßigen Erwerb ber Handschrift nachweisen sonnte; bie sittlichen 
Grundsätze aber, auf Grund berer ber Versailler Vertrag uns Deutschen bie Aus- 
Lieferung solcher Dinge an bie Feindstaaten auferlegt hat, waren damals noch 
nicht erfunden. Erst 1888 brachte bas geschickte Vorgehen bes Straßburger Buch- 
Händlers Trübner diese Handschrift mit Unterstützung bes Reiches im Austausch 
gegen eine große Anzahl altfranzösijcher Handschriften, bie Trübner in England 
erworben hatte, nach Deutschland zurück, unb ber bamalige Kaiser Friedric 
schenkte sie ber Aniversitätsbibliothet Heidelberg, bie sie nun als ihren köstlichsten 
Besitz verwahrt. Eine getreue Wiedergabe brachte 1926 ber Snselverlag heraus.

* Siehe dazu unb zu folgenden Angaben über biefe Handschrift ben schönen Auffaß 
von Friedric Panzer „Die Manessische Liederhandschrift unb ihre Nachbildung”, in: 
Zeitschrift für Deutsche Bildung, 1929, Seite 169—175.

Abb. 1 (neben). Ausfahrt desSchentenvon@impurg. Die Dame feines 
Derzens stiftet bem jungen Ritter für bie bevorstehende Leerfahrt ben pfauenfeder- 
geschmückten Delm. — Dac bem Bild in ber Groszen Heidelberger Liederhandschrift 

aus bem Anfang des 14. Jahrhunderts.



Der schenke o Aimpurg xexy-

m
se

m
no

m
em

ne
se

nn
a





— 217

Was in dieser wertvollen Handschrift beieinandersteht, sind fast ausschließz- 
lic Liebeslieder. SD zeigen denn auc die Bilder ihre Dichter in sehr vielen 
Fällen als Liebende, und zwar ist hier die ganze Stufenleiter des Liebesspiels 
entrollt vom Boten und der Liebesbotschaft bis zum heimlichen, herzlichen Zu- 
sammentreffen und bis zur sinnbildlichen Fesselung oder Verwundung des 
Ritters burch Amors Liebespfeil. Aber auc die sonstigen Bilder sind von er- 
staunlicher Abwechslung: vom Rüsten des Ritters, wie 3. B. beim Schenken 
D o n Limpurg, bis zum Turnier und vielfältigen Kampf, von ber Sagd in 
allen Arten berichten bie Bilder. Man sieht ben jungen Hohenstaufen Konrad 
(Konradin?) auf ber Sagd mit bem Falken in Begleitung feiner Geliebten; ein 
anderes Bild zeigt ben Herzog von Breslau als Frauenritter nac bem Turnier. 
Seine Noszdecke, bie sogenannte kovertiure, trägt bie krie, das Feldgeschrei 
„Amor" zwischen ben Wappen; hierauf wird später vom Schenken von Limpurg 
aus wegen bes großen heraldischen „A"=Zeichens auf dessen Achsel unb Mantel 
zurückzufommen fein. Bei ben Bildern ber Handschrift handelt es sic weniger 
um Bildnisse ber Dichter im heutigen Sinn, sondern um ganz belebte unb be- 
wegte Szenen als Bilddarstellungen von Stimmungsgedichten, in benen ber 
Held selbst auftritt. Man ersönnt ben weltweiten Unterschieb zu heutiger Auf- 
faffung, nac ber eine Einzelperson in ihrem abgesonderten, auf sic selbst be- 
ruhenden Dasein bargeftellt wäre wie bei ben Bildnissen unserer Bildnismalerei 
unb unserer Lichtbildaufnahmen. Solche Auffassung gibt es in ber mittelalter- 
lieben Handschrift nicht; in ihr gibt es sogar Ritterbildnisse mit bem Namen bes 
Abgebildeten barüber, dessen Gesicht (seltsam genug für ein Bildnis!) von bem 
geschlossenen Helmvisier völlig verdeckt ist; hier sollen eben bie Jäten bes Dar- 
gestellten sprechen. Es ist bas innere Weltbild bes Mittelalters, bas ben 
Beschauer aus diesen Bildern ansieht. Dies zeigt sic auch in ben Farben von 
Gebäuden, Vferden, Bäumen auf ben Bildern ber Handschrift, bie von ben 
damaligen Malern nach Gefallen blau, rot ober golben angestrichen sind: bie 
Darsteller wollten eben ein glänzendes, freubiges, von ber Sdee durchleuchtetes 
Bild höfischen Lebens liefern. Nirgends gilt bas Augenmert bes Künstlers hier 
ber dinglichen Welt mit ihren Wirtlichkeiten. Natur unb gegenständliche Alm- 
weit werden nur so weit hereingezogen, als sie zum Menschen unb ber darzu- 
stellenden Sdee in irgendeiner sinnbildlichen Beziehung ftanben. Viele Dinge 
ber Umwelt, Snnenräume, Gebäude, ein Wald, ein Berg werben oft nur symbol- 
haft angebeutet, wie in gedanklicher bildstenographischer Abkürzung. Viele 
Bilder sind überhaupt hintergrundlos, wie bas Bild bes Schenken von 
2 i m p u r g zeigen taun (siehe farbige Abbildung), in welchem alles fast in 
betreiben Bildebene steht. Es fällt auc auf, baß bas ferd bes Ritters auf- 
fallenb klein bargeftellt ist; bas Wichtige sind eben hier bie Menschen, unb bas 
Wichtige wirb finnfällig durc Stöße ausgedrückt. Beim Bild bes Herzogs von 
Breslau erscheinen bie Ausrufer vorn wie Zwerge: es finb eben in ber da- 
maligen Rangstufe bie kleinsten!

Das Bild bes Schenken von Limpurg in ber Stoßen 
Heidelberger Liederhandschrift stellt bie Ausfahrt zu 
einem N i11er 3 u g bar, wie anbere Bilder ber Handschrift dies wieber 
in anberer Art tun. Die Seliebte reicht ihm Waffen unb Wehr zur Ausfahrt, 
hier ben Goldhelm mit ben silbernen Stierhörnern unb prächtigem Pfauen- 
schmuck, ber wohl von ihr selbst gestiftet ist. Man sieht ben vor ber Schönen 
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knieenden Ritter, der blondlockige Haare und blaue Augen hat, wie sämtliche 
Ritter unb grauen ber Handschrift. Dies war nicht nur bas deutsche, sondern 
bezeichnenderweise auc bas welsche Schönheitsideal jener Zeit, ein nordisc be- 
stimmtes Sdeal! Die Männer trugen in ber Zeit des Bildes nicht mehr bie 
langen Locken des Frühmittelalters, sondern bas an ber Stirn zurück gestrichene 
Haar turzlockig, so daß es in bie anzerkappe unb Polster unter dem Helm 
leicht einging. Die Kettenpanzerkappe trägt ber junge Hebens herunterge- 
schlagen an seinem Hals. Als Haartracht ber grauen sind damals, wie bas 
Bild ber Schönen zeigt, wallende Locken, je länger je lieber, beliebt. Auf einem 
zweiten Bild des Schenken aus einer anberen Handschrift unb aus späterer Zeit 
(siehe Abb. 2) trägt bie junge grau traubenförmige Flechten.

Die Kleidung bes Ritters von Limpurg in ber Groszen Heidel- 
berget Liederhandschrif ist interessant. Er trägt unter feinem überroc aus 
Seide ober Samt ein Panzerhemd in gorm eines eisernen Maschenpanzers von 
ber Fuszsohle bis zum Scheitel, mit Panzerhosen, anzerstrümpfen unb eben- 
solchen Schuhen, barüber bas bis auf bie Schenkel reichende ’anzerwams mit 
Ärmeln unb Handschuhen, bie durc einen Schlitz zurückgeschlagen sind. Dieser 
Maschenpanzer, bie cotte de maille, ist schöner als bie späteren steifen Krebs- 
ober Schienenharnische, in benen nachfolgende Zeiten sic jeden Ritter vor- 
stellten. Doc tonnten auc solche Krebsharnische elegant fein, wie bie modische 
Steinfigur eines späteren Limpurgers, bes Schenken Georg I. (Ende bes 15. Sahr- 
bunberts), in ber Schenkenkapelle ber Homburg beweist. Der über bem Ring- 
panzer vom Schenken auf bem Bilde ber Groszen Heidelberger Liederhandschrif 
getragene Wappenroc (wâfen-hemede-rok) ist ohne Trmel, hier mit Achsel- 
quästen, bie fulturgeschichtlic aufschluszreic sind als Vorläufer ber späteren 
Epauletten, Achselstücke unb Achselklappen ber heutigen Wehrmacht.

D i e S c ö n e ist bie grosze schlanke Sdealf igur jener Zeit, mit Barett auf 
ben wallenden Locken unb einem langen, flieszenden, mehrfach gerafften Gewand.

Der Baum zeigt in ber gorm ber Zweige unb Blätter bie finnbi ldlic 
vereinfachende Art jener Zeit: wenige grosze Blätter stehen für bie ganze Krone. 
Es ist beachtenswert, wie hier ber wesentliche Teil für bas Ganze steht; man 
musz fast an Svethes Naturanschauung denken, ber ber Entstehung ber Pflanze 
aus ber ideellen Urform bes Blattes eine ganze Abhandlung gewidmet hat. Die 
Bögel auf bem Baum sollen nac ber Deutung bes Germanisten von ber Hagen 
(Minnesinger, Deutsche Liederdichter bes 12. bis 14.Bahrhunderts, Berlin 1856) 
bie Mai- unb (Sommerlieber bes ritterlichen Dichters darstellen. Es bürste sic 
aber vielmehr um einen ’fau, bas Sinnbild bes Stolzes unb ber Schönheit nac 
mittelalterlichen Begriffen, unb um einen galten ober «Sperber, bas Sinnbild ber 
Gewandtheit unb Kühnheit, handeln.2 Möglich tväre auc bie Auffassung ber 
Bedrohung bes Pfauen (hierzu beachte man ben ’fauenschmuc bes schentischen 
Helmes!) durc ben Raubvogel; in diesem galt würde bie Bogeldarstellung auf 
bie auf bem tommenben Kriegszug drohende Gefahr hinweisen sönnen.

2 Man vergleiche dazu die nachfolgenden Verse des fränkischen Minnesängers von 
Buchheim aus derselben Handschrift, über ben ‘. Abert in ben Heimatblättern bes 
Bezirksmuseums Buchen (Odenwald) im 16. Heft, 1937, eine hübsche Abhandlung ge- 
schrieben hat; bie Verse Buchheims lauten in neuhochdeutscher Übertragung: „Den 
galten, ber nicht trachtet / nac kleinen Bögeln, achtet I man höher wohl als ben an 
Wert / ber kleine Bögel nur begehrt! / Dies will ic allen grauen / zur Lehre an- 
vertrauen, / bie hohe Minne schelten / unb niedre lassen gelten ..."
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Abb. 2. AusfahrtdesritterlichenSchentenvonimpurg. Der zur 
Heerfahrt gerüstete Sebent empfängt von seiner Dame den Kranz- — Nac einem Bild 
des 15. Jahrhunderts in der im 14. Jahrhundert geschriebenen berliner Handschrift. 
(Wiedergabe nac einem Kupferstic in von der Hagens „Bildersaal Altdeutscher Dichter 

des 12. bis 14. Jahrhunderts".)

Am Baum hängt an der Schildfessel der dreieckige gotische Schild mit 
demWappenzeichenderSchentenvonimpurg, den silbernen 
Streittolben. Die Vorfahren ber Limpurger, bie Schenken von Schüpf im 
Caubergebiet, führten schon diese Kolben im Wappen unb trugen sogar ben 
Namen Kolb davon.3 Der Vorfahr des ritterlichen Dichters, Sfonrab von 
Klingenberg (um 1210) trug ben Namen Conradus Kolbo pincerna (Echenf). 
Das limpurgische Wappen zeigt sonst, auc schon aus ben zeitgenössischen Siegeln, 
statt ber 3 Streittolben auf unserem Bild bie Zahl von 5 Streittolben, unb bie 
Zahl von nur 3 Streittolben auf bem Schild des Bildes ber Groszen deidel- 
berger Liederhandschrift bürste ein Irrtum des Malers sein.

Viel Kopfzerbrechen macht bas merkwürdige Zeichen aus Schulter- 
q u ä st e unb Wappenroc b e s Schenken, das wie ein grofees latei- 
nijches A aussieht. Man hat schon vor 100 Jahren, zur Zeit ber Nomantit,

3 9gl 5. Bauer, Württembergische Jahrbücher 1844, S. 201 ff., unb „Württem- 
bergisc Franken" (Zeitschrift des Historischen Vereins für Württembergisc Franken) 
1849, S. 55 ff.
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das Wort „Amor" dahinter vermutet und an das mittelalterliche Wortspiel 
Amor und Roma gedacht. („Zweimal trug die Welt mein Soch; lies mic 
zurück, sie trägt es noch.") Bei genauer Prüfung ergibt auc bas Zeichen auf 
Schulterstück unb Wappenroc des Schenken, daß alle bie Einzelbuchstaben des 
Wortes AMOR monogrammartig in bem einen Zeichen enthalten sind. Auc 
zeigt eine Durchsicht ber übrigen Bilder ber Groszen Heidelberger Liederhand- 
schrift auf ber Pferdedecke des Herzogs Heinric von Breslau dasselbe Zeichen, 
unb in ben übrigen Schrägfeldern ber Decke im Wechsel mit bem Adlerwappen 
bie übrigen Buchstaben des Wortes Amor: MOR. Damit unb mit bem 
sonstigen Snhalt des Bildes bes Breslauers, ber von Edeldamen nac bem 
Turnier als Sieger eben ben Kranz empfängt, sowie auf Grund ber Tatsache, 
daß bie Losung „Amor" auc auf einem onbercn ber Bilder auf bem Schild 
bes Herrn Waltram von Gresten vorfommt unb auc sonst noc in einigen 
Fällen, bürste nunmehr bie Deutung dieses Zeichens unb Wahlwortes gefiebert 
fein; bafür sonnten auc innere Beweise erbracht werden.

Das bas Bild bes jungen Sc enfen von Limpurg in ber 
Srofzen Heidelberger Liederhandschrif fein Bildnis, sondern ein Sdealbild DDT- 
stellt, ist schon gesagt worden. Es gibt nun in einer anbercn späteren bruch- 
stückhaften Handschrift* ber Berliner ‘Staatsbibliothek noc ein anders- 
artiges Bild desselben Vorganges, also ber Ausfahrt bes ritter= 
lieben Herrn von Limpurg (siehe Abb. 2 nac ber Kupferstichwiedergabe in von 
ber Hagens „Bildersaal Altdeutscher Dichter bes 12. bis 14. Jahrhunderts", 
Atlas, Berlin 1856, Nr. 34). Auf diesem Bild trägt ber schon behelmt unb 
gewappnet vor bie geliebte Frau tretenbe Schenk von Limpurg ben mächtigen 
zweihörnigen Helm mit hochgeschlagenem Visier unb ben späteren Krebsschalen- 
panzer bes Ritters mit rotem, vom Hals bis auf bie Füsze wallendem Feder- 
schmuck. Sein Gürtel ist mit klingenden Schellen behangen. Der Ritter macht 
mit ber linsen erhobenen Hand eine empfangenbe Gebärde gegenüber bem 
Kranz, ben ihm bie Schöne als Minnegabe mitsamt bem goldenen Fingerring 
barbietet. Die junge Frau trägt gleichfalls spätere Tracht mit Flechtenfrisur 
unb Strauszfeder. Hinter bem gesattelten Nosz steht hier ein Knappe bereit mit 
Schild, Turnierlanze mit Kronenende unb Streitkolben bes Ritters unb mit 
bem Wimpel, ber bie limpurgischen Heerspitzens trägt, wie sie bas über bie 
Szene gemalte viergeteilte Wappen auc aufweist; letzteres zeigt bie 5 Streit- 
kolben ber Schenken von Limpurg im roten Feld. Die Form ber Kolben, bie 
Panzerform bes Ritters, bie schnörkelige Gestalt bes Knappenschildes lassen 
dieses Bild ber Berliner Handschrift zeitlich später ansetzen als dasjenige ber 
Grofzen Heidelberger Liederhandschrift. Beide Bilder, dasjenige ber früheren 
Heidelberger Liederhandschrif unb dasjenige ber späteren Berliner Tand- 
schrift,® gehen offenbar auf ein nicht mehr vorhandenes, älteres Bild zurück,

4 Zuerst in Ellwangen in Nordwürttemberg aufgefunden. Siehe Fr. H. von ber 
Hagen, Minnesinger ..., 5. Teil, 1856, S. 75.

5 Diese Heerspitzen erscheinen erst 1399 im limpurgischen Siegel.
6 Die Schreibung unb Sprache dieser Handschrift weisen auf bas 14. Jahrhundert, 

ber Bildstil auf das 15. Jahrhundert. Das Bild musz also später von anbcrer Dand 
in bie ausgesparte Stelle des schon im 14. Jahrhundert geschriebenen Textes eingemalt 
tvorben fein. 
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das schon den Vorgang der Ausfahrt des Ritters in den Grundzügen so dar- 
gestellt haben musz.

Während nun das Berliner Bildpergament feine Tertstelle aus den Liedern 
des Schenken von Limpurg enthält, bringt der Schreiber der Groszen Heidel- 
berger Liederhandschrift sechs Minnelieder des S c e n f e n in der 
schwäbischen Sprache der Stauferzeit, dem Mittelhochdeutschen.

Das e r st e 2 i e d, ein Mailied in zwei Ges ätzen (Strophen), lautet:

Wol mich dirre stunde
die solde ich empfâhen
mit gesange, ez ist rechte an der zit,
Ob ich das wol künde,
dar solde ich gâhen:
wan hoeret vogel singen wider strit,
Dar zuo dringen dur das gras 
bluomen mangerleie;
ich kam selbe, da das was:
willekomme, her Meie,
mir und ouch der frouwen min!
ich wil sin, 
swie so sie gebiutet, mins herzen troesterin.

Herzelieber maere
der warte ich vil dikke
von der minneklichen vrouwen min;
Ich waere âne swaere,
wan daz ich erschrikke;
dur die lieben trage ich senden pin;
Das ist endeliche war:
liebe nimmt die sinne,
liebe machet missevar;
wizzet daz ich brinne
in der liebe als ein gluot.
vrouwe, tuot 
wol an mir vil tumben, des wâr, so sit ir guot.

7 Sn neuhochdeutscher übertragung:
Heil mir zu heutiger Stunde!
Wohl wär es zeitig, den Empfang
— soweit in meinen Kräften steht — 
ihr zu bereiten mit Gesang, 
und eilen sollt’ ic nac dem grünen Grunde: 
Da hört man um bie Wette Bogelsang, 
der Blumen mancherlei
bie haben aus bem Gras sic hochgewunden, 
so hab’ ic selbst es vorgefunden. 
Willkommen Shr, Herr Mai, 
mir unb ber Liebsten mein!
Sa, ic will sein
wie sie es will, bie Herzetrösterin mein.
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Waer ich nicht ein tumber, 
So lieze ich min singen, 
sit ez ist der lieben gar ein wint. 
Ich hân grozen kumber, 
den mac sie wol ringen: 
vrouwe, üz senden sorgen mich entbint. 
Ir sult mir genaedik wesen, 
liep, mins herzen wunne, 
so mac ich vil wol genesen, 
liechtiu, spilndiu sunne, 
troestet mich vil senden man, 
sit ich gan 
iu wol aller èren, gedenket wol daran.

O we sender sorgen! 
swie so ich gebäre, 
doch tuot si mir an dem herzen wé; 
Die trage ich verborgen; 
stille und offenbâre 
diene ich ir: was wil diu liebe mè? 
Wil si, ich singe ir, wil si, ich sage, 
wil si, ich trüre, ich lache, 
ich weiz wol der lieben klage,

Herzelieber Märe, 
oftmals harr’ in Liebe ic 
Don meiner minniglichen Frau; 
käm nicht erschrod’ne Ahnung über mich, 
ohne Traurigkeit ic wäre; 
durc ber Liebe Sehnsucht leibe ich; 
unb das ist gewiszlic wahr: 
Lieb’ betört Verstand unb Sinn, 
Siebe nimmt die Wangenfarbe hin. 
Wisset, das ic brenne 
durc die Lieb’ in voller Glut. 
Liebste Frau, ac tut 
wohl an mir, bem Toren, unb bann seid Ihr gut.

Wär’ ic nicht ein Tor, 
so ließe ic mein Singen, 
benn die Liebste macht sic nichts baraus. 
Groszer Kummer brängt sic so hervor, 
ben sann sie nur zwingen, 
graue, treibt bie Sorgen mir hinaus! 
Sönnt mir Eurer Gnade Schein, 
Sieb, meines Herzens Wonne, 
sie soll mir Genesung sein, 
lichte, spielende Sonne; 
tröstet Ihr mich, sehnenden Mann, 
nehmet an 
gutgemeinte Dienste, gedenket wohl baran!
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ich diene ir ze swache.
vrouwe minne, vueget daz,
daz mir baz
tuo min troesterinne, die ich noch nie vergâz.

Mit zwein blanken armen 
ein viel lieplich twingen 
ist mir sendem knechte wilde gar;
Sie sol sich erbarmen:
nâch denselben dingen
jâmert mich; Gott gebe, daz ich 'z erbar!
Tougen minne ist mir unkunt,
lieplich twingen tiure;
wil ir rose varwer munt,
so fröuwe ich mich hiure. 
troestest vrouwe, ezt an der zit:
sorge lit 
minem herzen nahe, dez ir gewaltik sit.

Es ist im Stil des hohen Minnesangs das Lied eines jungen, noc uner- 
fahrenen (tumben) Ritters mit Tönen, wie sie den groszen Sängern des 12. Sahr- 
hunderts, einem Walter von der Vogelweide, Friedric von Hausen ober Reimar 
abgelauscht sind in ihrer Verbindung von Wachstum unb Blütenfrühling, Vogel-

Ac ber sehnenden Sorgen!
Was auc tun ic will, 
Herzeleid schickt sie mir doch; 
das trage ic verborgen; 
offenbar und still 
bien’ ic ihr, was will bie Liebe noch? 
Will sie, so sing ic ihr, will sie, ic sage, 
will sie, ic traute ober lache.
Wohl weis ic ber Liebsten Klage: 
Sc bien’ zu wenig ihrer Sache, 
grau Minne, ac füget es, 
das mir des’ 
helf bie Trösterin, bie ic nie verges’!

Mit zwei weiszen Armen 
ein gar lieblic Zwingen 
schafft mir armem Ritter wunderliche Sage. 
Möcht’ sie sic erbarmen!
Nac denselben Dingen 
treibt es mich; Sott geb’, dasz ich’s ertrage! 
Nicht verborg’ne Minne ist mir tunb, 
lieblic Zwingen teuer; 
will ihr rofenfarb’ner Mund, 
so freu’ ic mic noc heuer. 
Tröstet graue, es ist Zeit, 
berbes Seib
liegt bem Herzen an, bes ihr bie Herrin seid! 
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sang und Liebessehnsucht. Die kunstvolle Reimfügung beherrscht der junge 
ritterliche Dichter hier schon vollkommen, mit dem dreifachen Schlufzreim mit 
ganz kurzer zweitletzter Zeile, welche die letzte Zeile wie einen vollen Schlufz- 
afford hervortreten läszt.

Das zweite, kürzere dieser Lieder, das beweglichste von allen, hat einen 
ähnlichen Gegenstand. 3n ihm kommt eine schöne Traumstrophe nor. Sie läszt, 
zusammen mit ber Bezeichnung feiner selbst als „v i 1 tumber" wie beim 
ersten Lied auf bie Jugend bes Dichters schlieszen, wie sie auc durc 
das Bild bestätigt wird. Dieses zweite Lied ist aus mannigfachen Rhythmen 
kunstvoll dattylisc zusammengesetzt:

Sit sich diu zit8
also schöne ze vröuden hant gestellet,
des waere ich vrö: seht, son’ lât mich ein wip;
Dest âne strit,
daz min herze sich hât zir gesellet;
ez ist ein not, daz ir lieplicher lip
Mir des erban;
ob ich vrö gerne waere.
wip unde man,
wünschet, daz sie mir ringet die swaere, 
der s' âne schulde von herzen mir gan.

8 Das sic die Zeit so schön in Freuden erhellt, 
das machte mich froh: doc seht, nicht läszt mic ein Weib; 
ich kann es nicht leugnen, baff mein Herz zu ihr sic gesellt. 
Es ist eine Not, daß ihr lieblicher Leib 
mich tat in Bann, 
ob ic gleich froh gerne wäre.
Weib unb Mann
wünschen, das sie mir Erlösung gewähre 
von bem Anrecht, bas sie mir angetan.

Ein grosses Wunder will ic fünben: bin ic entschlafen faum, 
so hab’ ich Trost unb Wonne von ihr.
Ihre blossen Arme zauber’ ich vor mir im Traum:
Wer mag ber fein, ber sic an Freuden mir 
vergleichen möge, 
wenn solche Traumgefühle mir gehören, 
das ist feine Lüge;
will aber jemand mir bie Herzenslust zerstören, 
ber wecke mich, wenn ich in solchen Träumen liege.

Wohl sann sie, seliges Weib, mir wehren 
ben Kummer mein, hat sie doc Güte viel.
Nicht soll ihr reiner Seib mic Sehnenden versehren, 
tot ist bie Freude mir, wenn sie nicht will 
in kurzer Stund’ 
bie Trauer mir bezwingen:
ihr roter Mund
möchte mir ganze Freude wohl bringen;
so würd’ ic froh unb wäre immerfort gesund.
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Ein wunder gröz
wil ich künden: swenne ich entslâfen, 
so habe ich tröst unde wunne von ir;
Ir ermel blöz
die schouwe ich nach dem willen min: wâfen!
wer mag er sin, der an vröuden sich mir
Geliehen müge,
swenne ich lige in den èren?
est nicht ein lüge:
welle aber ie man min herze verkéren, 
der wekke mich, swenne ich lige in der hüge.

Si saelic wip 
mac wol, swenne si wil, mir verkéren 
den kumber min, si hât guote so vil.
Ir reiner lip 
sol mich senden nicht harter verséren; 
min vröude ist tot, ob diu liebe nicht wil
In kurzer stunt
mine swaere geringen:
ir roter munt
moehte mir ganze fröude wol bringen, 
so würde ich frö und waer’ ie mér gesunt.

3n einem weiteren dreisrophigenSrühlingslied, dem sechsten 
in der Reihenfolge der Handschrift nach, fingt er der Geliebten zu Ehren neuen 
Sang:9

Swaz der sumer vröuden bringet 
daz dien kleinen vogelin sanfte tuot,
Swaz diu nahtegal gesinget, 
doch so trüret alles mir der muot:
Diu mich twinget und ie twank, 
nach der ie min herze rank,
dur ir ére 
singe ich niuwen sank.

9 Nachgesungen in neuhochdeutscher Übertragung von Hermes in „Bragur , ein
literarisches Magazin der Teutschen und Nordischen Vorzeit", herausgegeben von dem 
Salier Germanisten und Symnasialreftor Friedric David Gräter, 7. Band, Leipzig
1802. (Lied 5 ist von Leon, ebenda 8,182, übertragen, Lied 2—5 von Sied in
feinen „Liedern aus dem Schwäbischen Zeitalter"):

Was ber Lenz für Freude bringet, 
die so sanft ben kleinen Vöglein tut, 
was bie Nachtigall uns finget, 
bas verscheucht mir nicht ben trüben Nut! 
Ach, bie mic in Fesseln zwang, 
nad) ber je mein Herz so rang, 
zwinget mic zu sehr, bie hehre!
Ihr zur Ehre 
fing ic neuen Sang!

15 Württembergisc Franken
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Wol mich des, daz ich hân vunden 
ein wip, der ich ie mér dienen sol;
An ir dienst bin ich gebunden, 
si tout mir in minen ougen wol.
Wolde mich ir röter munt 
küssen, so waere ich gesunt, 
so lieze ich min ungemüete:
Got ir hüete, 
die mich hât verwunt!

Wolde mich diu minnekliche 
niht verderben, so waer wol an der zit
Daz si taete dem geliche, 
wie si minen senden strit
Scheiden wolt' in kurzer stunt. 
minne, sih, jâ ich bin wunt: 
in' wirde âne die helfe dine
miner pine 
nie mér wol gesunt.

Auc hier beherrscht bei Ton der sehnsuchtsvollen Liebe diese klangvollen 
unb kunstreichen Reime des Hochminnesangs.

Besonders durc den bewegten, im schwäbischen unb alemannischen Minne- 
fang10 sehr beliebten Kehrreim belebt ist ein Winterlied, in ber Hand- 
schrift bas vierte feiner Lieder. Hier entschuldigt sich ber junge Ritter wegen

Wohl mir, daß ic bie gefunben, 
die mein Herz auf ewig lieben soll! 
Ach, so süßz an sie gebunden 
tut sie mir in meinen Augen wohl! 
Küszte mic ihr roter Mund, 
0, so würd’ ic gleich gesund, 
benn mich heilte ihre ®üte: 
Sott behüte, 
bie mich hat verwundt!

Wollte mich bie Minnigliche 
nicht verderben, ach! so wär’ es Zeit, 
bafe sie sich mit mir vergliche, 
um zu enben langen Widerstreit! 
Minne, sieb’, ic bin so wund! 
Machst bu mic nicht bald gefunb, 
o, so werd’ ich sterben müssen!  
Safe mich süssen 
ihren Nosenmun!

10 Auc das Gedicht in drei Gesätzen (Strophen), wie die meisten ber Gedichte 
unseres Schenken sie aufweisen, wird als Form vom schwäbischen (einschlieszlic des 
alemannischen) Minnesang bevorzugt. 
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des traulichen Du, will sie aber als verschwiegener Ritter nicht nennen, trotz- 
dem er in dem Gedicht neckisc einen Anlauf zu diesem Verrat ihres Namens 
zu nehmen scheint:11

Wâfen! si geschrijet, 
daz der leide winter kalt 
bringet sorge mannikvalt 
kleinen vogelin, bluomen und ouch mir.
Des bin ich gevrijet
vor dien höchsten vröuden min;
ich wil aber jar lank sin
bi den senden; wie kume ich verbir,
Daz ich die vil guoten nicht ennenne! 
ich nenne si: „wenne?"
mügt ir vragen sa zehant. — 
jezent so wirt si genant. — 
nein, es vueget weder mir, noch ir.

Vrouwe mache,
daz mir swache
leitlich sache 
lache mir und dir!

Ich wil vür baz singen
uf genade und dur ir zücht; 
sueziu, richiu, reiniu vrucht, 
miner triuwen lâ geniezen mich;
Du kans swaere ringen; 
einer vraget lihte nü, 
warümbe ich dich heize ,,du"?

11 Wehe, musz sie rufen, 
daß der leidige Winter falt 
bringet Sorge mannigfalt, 
kleinen Vöglein, Blumen und auch mir; 
blaßz wird meiner hellsten Freuden Schein; 
ich will aber jahrlang fein
in der Sehnsucht; kaum laß’ ich ’s schier, 
das ich nicht die Gute nenne!
Sc nenne sie: „Wann?" 
mögt ihr fragen so zuhand, 
jetzund wird sie gleich genannt------- 
Nein, es ziemet weder mir noch ihr.

graue, mache, 
dasz mir schwache 
Leidenssache 
lache mir und dir!

Sc will fürbaß fingen,
zu gewinnen ihre Guns in Züchten, 
und in süszen, reichen Früchten

15*
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dast von rehter liebe; vrouwe sprich! 
Hab ich daran iender missesprochen, 
daz lâz ungerochen; 
wan ich mac des lâzen niht, 
swaz darümbe mir geschiht: 
als herzekliche minne ich dich.

Vrouwe mache, 
daz mir swache 
leitlich sache 
lache mir und dir!

Vrouwe, küniginne 
über lip und über guot, 
sol ich wesen ungemuot 
disen winter von den schulden din, 
Daz nimmt mir die sinne; 
du solt dich bedenken baz, 
wan ich din noch nie vergâz 
mit gedanken in dem herzen min. 
Ich han alles guot von dir gesungen: 
nu ist mir niht gelungen; 
da von ich dir dienen wil 
gar âne ende und âne zil: 
alse stet min liebe hin gegen dir.

Vrouwe mache, 
daz mir swache 
leitlich sache 
lache mir und dir!

meiner Treue magst du lohnen mich; 
du kannst Gram »erringen.
Einer fragte leicht dazu, 
warum ic dic beifee „du"? 
Aus lauter wahrer Liebe, graue sprich! 
Hab’ ic babei wohl falsch gesprochen? 
Das laß bann mir ungerochen, 
benn ic sann ’s nicht unterlassen, 
will, was muß, geschehen lassen; 
sieh, so innig lieb’ ic dich.

graue, mache, 
das mir schwache 
Leidenssache 

lache mir unb bir!

grau unb Königin, an Gut unb Leben 
Ungemach soll mir ber Winter geben, 
unb bas alles ist nur beine Schuld; 
mir nimmt es bie Sinne; ach bebente bas,
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So bitter wie der Winter, der im Mittelalter wesentlich unangenehmer 
empfunden worden ist als in unserer Zeit mit ihrer verbesserten Wärmetechnik, 
so bitter ist bem Rittersänget das sehnende Lid um ber Stau unb Herzens- 
fönigin willen, um beren Siebe er in diesen wohllautenden Versen wieder unb 
wieder wirbt. Aus ber Stelle, er habe bie geliebte Frau noc nie vergessen unb 
immer nur Gutes von ihr gesungen, sonnte man schlieszen, daß er noc mehr 
Sieber gesungen haben mag.

■ Was sic bis jetzt an Persönlichem aus diesen Siebern herauslejen 
liefe, war sehr wenig, vollends im Hinblic darauf, das bie wesentlichen Motive 
dieser Sieber auc bcn ganzen Minnesang ber anberen Dichter ber Zeit be- 
herrschen. Nur bas in ber Handschrift als b ritt es ber Sieber aufge- 
führte enthält hier etwas Bestimmtes: Aus ihm ist ersichtlich, das ber Sänger 
einen Zug in fremdes Land jenseits des Gebirges mitgemacht 
haben muss. Das Sieb heiszt:12

Wâfen, wie bin ich gescheiden 
von der lieben, die ich da minne! 
wâfen, wie habe ich gevarn!
Des lebe ich in senden leiden; 
sie hât herze und al die sinne, 
der muoz ich mich gar enbarn.
Ich enmac nicht frö gesin, 
si hât dort min herze in banden: 
des leide ich in vremeden landen 
von ir schulden senden pin.

das ic dein noc nie vergaß, 
immer dacht’ ic bciner Huld. 
Gutes nur hab’ ic von dir gesungen, 
unb doc ist mir nichts gelungen: 
bennod) ic bir bienen will, 
ohne End’ unb ohne Ziel; 
meine Siebe gilt bir fest unb still.

Fraue, mache, 
daß mir schwache 
Leidenssache 
lache mir unb bir!

12 Wehe, wie mufzte ic scheiden 
von ber Sieben, bie ic minne! 
Wehe, wohin bin ic geraten!
Nun lebe ic in sehnenden Seiben; 
mein Herz hat sie unb alle Sinne, 
bas fehlt mir jetzt zu meinem Schaden, 
unb fröhlic sann ic nimmer sein.
3a, sie hat bort mein Herz in Banden, 
b’rum leibe ic in fremben Sanben 
durc ihre Schuld bie Sehnsuchtspein.
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Saehe ich die vil minneklichen 
noch in rechter liebe lachen, 
seht, so würde ich hochgemout, 
Was da sorgen muoz entwichen! 
Si kan 's also suoze machen, 
daz ez mir gar sanfte tuot!
In' enmak ir niht gesehen 
vor gebirge und vor der verre; 
nie man vrage, waz mir werre, 
ir müget'z âne vrâge spehen.

In' gesah, dast âne lougen, 
nie so liehte varwiu wangen, 
noch so roeselehten munt, 
Noch so lieplich spilndiu ougen; 
des muoz mir nâch ir belangen: 
so ist mir leider gar unkunt, 
Ob ir herze iht jâmers trage 
nâch mir, als nach ir das mine. 
nein, si mehte so scharpfe pine 
iht verdulden zwéne tage.

Wer ist nun dieser ritterliche Minnesänger und Heerfahrer? Da er in der 
Groszen Heidelberger Liederhandschrif einfac als „Der Schenke von 
Limpurg" bezeichnet ist, so musz ihn wohl im damaligen staufischen Süd- 
deutschland jeder ritterlich Gebildete gekannt haben, so bafe eine genauere 
Namensbezeichnung nicht nötig war. Aber im 16. Jahrhundert schon wuszte ber 
limpurgische Chronist Fröschel überhaupt nichts mehr von diesem Sänger. Dieser

Säh’ ic sie, die Minnigliche, 
noc in rechter Liebe lachen, 
seht, ic würde hochgemut. 
Wie die Sorge da entwiche! 
Ach, sie kann’s so süsz mir machen, 
und mir Armem tut’s so gut. 
Leider tann ic sie nicht sehen 
vor Gebirg’ und vor ber Weite, 
niemand frage, was ic leibe, 
ohne Frag’ mögt ihr ’s erspähen.

Nie sah ich, ic beteuer’, 
solche licht gefärbten Wangen, 
noc so rosenroten Mund, 
lieblic spielend Augenfeuer; 
b’rum muß mic nac ihr verlangen. 
Leider wird mir nirgends funb, 
ob ihr Herz auc Sammers trage, 
so, wie mein’s, nac mir allein. 
Nein, sie sönnt’ so schwere ein 
nicht erdulden für zwei Tage!
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Chronist beflogt den Abgang alter Arfunden; man habe auch „vor der Zeit 
nicht Leuthe gehabt, die nac solchen Dingen gefragt haben", wie er sagt.

Nac dem hohen Stil und den Sprachwendungen im Minnesang dieses 
limpurgischen Schenken sann für die Entstehungszeit nur die Mitte des 13. Sahr- 
hunderts in Frage kommen. Sprachliche Stellen wie die Anrede „süeziu reine 
vruht", der Ausdruck „vil gehiure", die Bezeichnung „saelden schrin" 
sprechen für eine zeitliche Ansetzung nac der Mitte des genannten Jahrhunderts. 
Wohl ist in jener Versschilderung des Sängerkriegs auf der Wartburg, die von 
Heinric von Ofterdingen herrührt und im Sahre 1207 austaucht, ein Schenk 
von Limpurg als Gangesrichter mit aufgeführt. Aber der Zeit nac muß dies 
Schent Walter I. fein, der 1209 in Worms furnierte,13 um 1230 in Urkunden 
vortommt und mehrfach am Hoflager Kaiser Friedrichs II. und feines Sohnes 
Heinric VII. erscheint.14 Dieser erste Limpurger Schent mufzte wegen feiner 
Teilnahme am Aufstand Heinrichs VII. gegen seinen kaiserlichen Vater 1234 
bis 123514 im Sahre 1237 gegenüber dem kaiserlichen Parteigänger Gottfried 
von Hohenlohe strafweise Gebietsabtretungen machen, wird aber von da ab ein 
treuer Anhänger des Staufenkaisers Friedric II. Er ist 1241 mit diesem in 
Italien14 und geniesst schliefzlic sogar die Vertrauensstellung eines Ratsmit- 
gliedes des zweiten Kaisersohnes Konrad IV., für den er 1246 in ber unglüc- 
lieben Schlacht bei Frankfurt gegen dessen Gegentönig in Treue gefochten hat. 
Aber in der für die Ninnelieder des Schenken von Limpurg in Betracht 
kommenden Zeit ber Mitte des 13. Jahrhunderts ist er schon alt und ist stoischen 
1251 und 1253 gestorben.14 Er sann also für diese sechs Lieder ber Groszen 
Heidelberger Liederhandschrift nicht in Frage kommen.

In dieser Zeit lebten Walters I. zwei Söhne, Walter II. von Lim- 
purg unb dessen Bruder Konrad. Einer von ihnen muß ber 
Dichter dieser Minnelieder fein. Beide Brüder werben mehrfach 
zusammen in Urkunden genannt (siehe Anmerkung 23 bis 27) unb finb beibe mit 
ihrer Mutter zusammen im Kloster Lichtenstern begraben (siehe Anmerkung 36). 
Der ältere dieser Gchenkenbrüder, Walter II., erscheint in Urkunden zwischen 
1255 unb 1283 unb tvar verheiratet mit einer baierischen Adligen.15 Sm Sahre 
1283 hat er noc die Kapelle in Unterlimpurg, heute die Urbansfirche, in eine 
Pfarrkirche umgewandelt (siehe Vnmerfung 30). Von ihm unb von feinem 
Bruder Konrad ist wie von ihrem Vater Walter bem Streitbaren urkundlich 
besannt, daßz sie treue Lehensherren unb Wiener ber Hohenstaufen unb viel in 
beren Umgebung tvaren.15 In ihre Zeit fällt auc bie Belehnung mit Teilen des 
Gaildorfer Gebiets, heute noc bas „Limpurgische" geheissen, durc bie Hohen- 
(taufen als beren Obervögte, wie auc bie Belehnung mit ber Hohenstaufen- 
ftommburg selbst. Ihre vielfache Berührung mit bem sangesfrohen Hofe ber 
Staufentaiser selbst hat bie schentischen Brüder, auch schon vom Vater her, 
ganz in ber geistigen Luft ritterlicher Minnedichtung aufwachsen lassen.

13 Grofze Chronithandschrist des Haller Chronisten Widmann, 16. Jahrhundert, 
F 67 ber Bücherei des Historischen Vereins für Württembergisc Franken, alte hand- 
schriftliche Zusatzeintragung auf Blatt 35.

14 Giehe Chr. Fr. Stalin, Wirtembergische Geschichte II, 1847, S. 602.
15 Stalin, a. a. 0., S. 601—606.
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Nac dem Anhaltspunkt des oben abgedruckten Minnelieds Don der Sehn- 
sucht des fernen Heerfahrers, der vor Gebirg’ und weiter Ferne die Geliebte 
nicht sehen kann, ist der jüngere der beiden Brüder, Schent Konrad Don 
Limpurg, als der Dichter dieser Minnelieder zu vermuten. Er ist mehrfach 
in der Umgebung feines hohenstaufischen jungen Herrn, Konradin, in Italien 
bezeugt, so als urkundlicher Zeuge am 27. Dezember 1267 in Verona,18 bann 
wieder am 7. Januar 1268 bort, unb am 14. Juni 1268 in isa.17 Es bars 
mit Sicherheit angenommen werden, daß dieser Schent Konrad Don Limpurg 
bie zwei Monate später bei Tagliacv3zv im südöstlichen Station ftattfinbcnbe 
Anglücksschlacht des jungen ©taufen Konradin mitgemacht hat, welche diesem 
Thron unb Leben getestet hat. Konradin Don Hohenstaufen mar vielleicht selbst 
ein Minnesänger ber Groszen Heidelberger Liederhandschrift; bas Bild bes mit 
ber Geliebten auf bie Jagd reitenden Königs „Konrad ber Sunge" nebst zwei 
Minneliedern bort sann vielleicht für Konradin in Anspruch genommen werden. 
Freilic müszte bann dieser ©taufe Konradin, ber 1252 geboren ist, feine Minne- 
lieber schon im Alter Don etma 14 bis 15 Jahren gedichtet haben, was schwer 
glaublich erscheint, ©o tonnte auc Konradins Vater, Konrad IV., ber Minne- 
dichter „König Konrad ber Junge" ber genannten Liederhandschrift fein. Kon- 
rab IV. mar ber Gönner bes ritterlichen Verserzählers Rudolf Don Ems, also 
Förderer ber Dichtkunst; mit diesem staufischen dichterfreundlichen König ver- 
banben bie Limpurger gleichfalls enge Beziehungen. Dieser ©taufer Kvnrad IV. 
bat im Sahre 1250, mie aus einer Homburger Urfunbe Don 1265 hervvrgeht,18 
bem Schenken Walter II. Don Limpurg, einem ausgesprochenen Gegner bes 
Papsttums, trotz bes Widerspruchs ber Kurie bie logtet ber Homburg über- 
tragen. König Konrad IV. von ©taufen, auf beffen ©eite ber ältere Schent 
Walter noch 1246 bei Frankfurt gesümpft hatte, zog 1251 nach Station, er- 
oberte Apulien unb 1253 Neapel. Er starb 1254 in Station. Aber es ist fein 
Zeugnis über einen Zug bes Schenken Walter II. ober bes Schenken Kvnrad 
mit König Konrad IV. nac Station besannt. Dagegen mar Schent Konrad ja 
1267 unb 1268 mit Konradin, bem Sohn König Konrads IV., in Station. So- 
mit mürbe auf ben Schenken Konrad jene erwähnte ©teile bes (in ber Hand- 
Jurist britten) Minneliedes paffen, bie Don ber Trennung Don ber Geliebten 
durc Gebirge unb meite gerne spricht. Ein weiterer Anhaltspunkt, daß Schent 
Konrad Don Limpurg unb nicht fein Bruder Walter ber Minnesänger ist, 
tonnte auc bie Tatsache fein, das Walter verheiratet mar, Don Konrad aber 
hiervon nichts besannt ist, ferner daß Walter schon im Sahre 1265 urkundlich 
bem Kloster Lorc ein Gut zu eigen gab, um, mie es heiszt, „feiner Seele einige 
Hülfe zu schaffen", nachdem er sic mit denen zu Lorc genügenb gestritten hatte.19

16 Statin, a. a. 0., S. 606, nac Mon. Boic. 30,364.
17 Als Zeuge in einer Urkunde Konradins für Pisa; Stalin II, S. 606, nach Lami 

Delic. erudit. 3,283.
18 Württembergisches Arkundenbuc VI, S. 188, Komburger Urfunbe vom 13. März 

1265: Abt unb Convent bes Klosters begeben sic gegenüber bem Reichsschenken Walter 
Don Limpurg unter ben in ber Urfunbe näher ausgedrückten Bedingungen, insbesondere 
Verzichte, aller ihrer Entschädigungsansprüche wegen ber ihnen Don ihm unb feinem 
Vater zugefügten Verluste. Die Bogtei wird aber bem Schenken noch belassen.

18 Martin Crusius, Schwäbische Annalen I, S. 814.
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Immerhin müfzte auc für Schent Konrad, wenn er sein Lied 3 mit der Stelle 
des Getrenntseins durc Gebirge und gerne von der Geliebten in den Jahren 
1267 bis 1268 verfafzt haben sollte, dazu ein Alter von mindestens 35 Sahren 
angenommen werden, da Schent Konrad um 1256 bereits mit feinem nac 1210 
geborenen Bruder Walter die Vogtes ber Homburg innebat20 unb um 1255 
gemeinsam mit feinem Bruder Walter in einer Artunde genannt ist.21 Das 
Schent Konrad auc im vorgerückten Mannesalter noch ein Minnelied gedichtet 
bat, tönnte bas folgcnbe feiner Sieber, in ber Handschrift bas fünfte, ausweisen. 
Dieses Lied ist fein reifstes unb bestes unb enthält eine Stelle, bie auf reiferes 
Alter schliefzen läfzt. Dieses schöne Mai- unb Liebeslied lautet:22

Sit willekommen, vrou sumer zit, 
sit willekomme, her Meie,
Der manigem hoch gemüete git, 
unt sich mit liebe zweie.
Ich sihe min liep vür bluomen schin,
min liep vür vogel' singen;
min liep muoz die vil liepe sin, 
min liep daz kan wol zwingen: 
und o wé, liep, solt ich mit liepe ringen!

Vil maneger hande varwe hât 
in sinem krame der meie:
Diu heide wunnekliche stât
mit bluomen manigerleie,
Sint gèl, grüen, rot, sint blâ, brün, blank, 
sint wunneklich entsprungen;
diu vogelin hoehent ir gesank;
mich mak diu liebe jungen: 
hei, wirt si mir, so habe ich wol gesungen!

20 Württembergisches Arfundenbuc V, S. 163, Bulle des Papstes Alexander IV. 
Dom 12. Juni 1256.

21 Württembergisches Artundenbac V, S. 89. Der Reichsschent Walter von Lim- 
purg vergibt hier das atronatsrecht ber Kirche zu Bitfeld an das Kloster Lichten- 
stern; unter ben Beugen tritt fein Bruder Konrad auf.

22 Willkommen bu, grau Sommerzeit,
willkommen bu, Herr Naie,
ber boben Nut Jo manchem leiht, 
das er ein Sieb sic freie!
Mein Lieb gebt mir vor Blumenschein,
mein Sieb vor Bogelsingen:
Mein Sieb, das mujj bie Liebste fein, 
mein ßicb sann Herzen zwingen.
Und weh’, mein Sieb, müfet’ ic um Sieb erst ringen!

Sn mancher bunten garbe malt
in Wald unb Au Herr Maie;
bie Heide wonniglich erstrahlt 
mit Blumen mancherleie:
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Min liep so vil schoene treit, 
von dem ich singe hiure;
Min liep ist liep, ez ist nicht leit, 
min liep ist vil gehiure,
Min liep ist vrö, daz lâze ich sin, 
min liep ist rehter güete, 
min liep ist rehter seiden schrin: 
daz ir got ie mér hüete, 
wie gar min herze danne in vröuden blüete!

3n diesem Liebeslied, das zu den schönsten Leistungen des Minnesangs der 
Stauferzeit gerechnet werden darf, fommt die Stelle vor: „mich mak diu liebe 
jungen" (mic mag die Siebe wieder jung machen). Diese Stelle steht mit 
unseren vdraufgehenden Darlegungen gut in Einklang und spricht für Schent 
Konrad als den gesuchten Minnesänger. Schent Konrad wird mit feinem Bruder 
Walter zusammen in Arfunden öfter gemeinsam genannt, so 3. B. 125523 und 
125624. Hier beauftragt Papst Alexander ben Abt von St. Alban in Mainz, 
bas Kloster Homburg gegen bie Übergriffe ber Vögte desselben, bie Schenken 
von Limpurg, Waltherus et Conradus fratres laici, zu schützen. Die beiben 
Brüder kommen weiterhin zusammen in Urkunden vor in ben Sahren 126325,

sind gelb, grün, rot, sind blau, braun, weiß,
finb wonnesam entsprungen,
bie Vöglein schmettern Lenzespreis:
Sieb junget meine Zungen.
Hei, wird sie mein, so hab’ ic wohl gesungen!

Mein Sieb ist voller Lieblichkeit,
von bem ic heuer finge;
mein Sieb ist lieb, es ist nicht leib,
bie Krone aller Dinge.
Mein Sieb ist — unb so soll sie fein —
gar froh in Herzensgüte;
mein Sieb ist sel’gen Glückes Schrein.
Daßz Sott mein Sieb behüte:
wie bann mein Herz in heller Freude blühte.

23 Württembergisches Urfunbenbud) V, S. 89; siehe oben Anmerkung 21.
24 Württembergisches Srtundenbuc V, S. 163, Bulle des Papstes Alexander IV. 

vom 12. Juni 1256.

25 1. Württembergisches ürtunbenbueb VI, S. 94, alte Abschrift des 16.Zahrhunderts 
im Württ. Staatsarchiv, von einer Arfunbe , ausgestellt auf ber Burg 
Simpurg im Februar 1263, betreffenb Vergabung ber schent ifchen Güter in Flein, 
mit Ausnahme des Patronatsrechts ber Kirche, an bas Kloster Lichtenstern.

2 . Württembergisches Urtunbenbud) VI, S. 102, Urkunde vom 10. März 1263, be- 

treffenb (Streitigfeiten um bie vorgenannte Fleiner Kirche zwischen ben Schenken 
Walther unb Konrad von Simpurg unb bem Heiligengeistspital in Wimpfen.

3 . Württembergisches Urfunbenbud) VI, S. 105, Urkunde vom 22. März 1263: 
Walther unb Konrad, bie Schenken von Simpurg, geben ben von bem Ritter Berthold 
von Braunsbac ben Brüdern des Hospitals in Jerusalem zu Hall veräußerten Hof 
nebst Baumgärten zu Braunsbac unter Verzicht auf bie lehensherrlichen Rechte baran 
demselben zu eigen.
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127126 und 127327. Das Schent Walther staufischer Reichshof- 
beamter war und damit sein Bruder Konrad auch, ber dieselben Titel 
(imperialis aule pincerna) führt, meist neben dem Titel auc eine Urkunde 
vom Sahre 126128 aus, in ber sic Walther ein 1 c e n f e a u f b e m t ö n i g = 
lichenjaalezu@impurg nennt. Walther verkauft im Sahre 127420 mit 
Zustimmung seines Bruders, feiner Söhne unb Erben an bcn Gemahl feiner 
Schwester, Alric von Rechberg, unb dessen Bruder feinen Burganteil (Burg- 
sitz) auf bem Hohenstaufen. Schent Walther hat noc im Sahre 1283 feine 
Kapelle in Anterlimpurg, bie heutige Urbansfirche, zur Vfarrtirche erhoben30, 
bann mufz er bald barauf gestorben fein. Sein Bruder, Schent Konrad, 
mirb um 128031 im Besitz ber altlimpurgischen Burg Bilriet92 bestätigt samt 
allen dazugehörigen Leuten gegen ben Anipruc feines Brudersohns Friedric 
megen einer Forderung von 500 Mar Silber, welche Konrad an seinen Neffen 
Friedric auf bie Burg zu machen hatte; bie Bestätigung ist vom kaiserlichen 
Landrichter Gottfried von Hohenlohe ausgesprochen.33 Sm Sahre 1281 mirb 
ein Conradus pincerna de Limpurg als Zeuge in einer Urkunde eines 
öttingenschen Ministerialen genannt34, doc ist es fraglich, ob es sich hier um

4 . Württembergisches Artundenbuc VI, S. 205, Arkunde vom 9. Mai 1265, u. a. 
mit Zeugenschaft und Siegel Walthers Don Limpurg: Schent Konrad Don Limpurg 
verzichtet gegenüber ben Brüdern des Spitals zu Wimpfen auf alle feine Ansprüche 
an bie Kirche zu Flein (siehe unter 2).

20 Württembergisches Arkundenbuc VII, 6.160—163, in Schwäbisch Hall aus- 
gestellte Urkunde Dom 22. November 1271: Engelhard ber ältere von Weinsberg unb
ber kaiserliche Hofichent Walther Don Limpurg entscheiden einen Streit zwischen bem
Deutschordensipital zu Mergentheim unb Walther Don Sulz wegen Dilgartshaujen,
Winden unb Herbertshausen.

27 Württembergisches Urtunbenbuch VII, S. 263/264, Arkunde Dom 3. November
1273, nach einem Kopialbuc bes Klosters Homburg aus bem Ende des 15. Sahr-
hunderts: Walther unb Konrad Don Limpurg als Zeugen betreffenb Kloster Komburg,
unb Walther Ege, Bürger zu Hall.

28 22. März, nac bem Kopialbuc bes Klosters Schäftersheim Don 1446, Universi- 
tätsbibliothet Würzburg; siehe Zeitschrift „Württembergisc Franken", 2. 8. V, 6. 6.

20 Am 30. April; siehe Bauer, „Württembergisc Franken" 1865, S. 58, unb 
Prescher, Geschichte ber Reichsgrafschaft Limpurg II, S.389, nac Sröschlin.

30 Württembergisches Urtunbenbuch VIII, S. 410, 14. August 1283, nach einem 
Kopialbuc bes Klosters Komburg, fign. Registraturbuch, S. 102, im Württ. Staats- 
archiv. Reichsschent Walther Don Limpurg erlauscht Dom Kloster Komburg bie Srei- 
heit ber Kapelle in Anterlimpurg gegen Rechte in Steinbad) unb feine Ansprüche an 
bie Bogtei in Dörrenzimmern.

31 Siehe K. Weller, Hohenlohesches Urtunbenbuch I, S. 278.
32 Mit reicher geschichtlicher Vergangenheit, gelegen bei Cröffelbac über bem 

Bühlertal auf einer Felsnase mit mächtigem éalsgraben unb mit vorgelegtem Auszen- 
malt. Die Ruine ist durc bas Verständnis des Bürgermeisters Sälzer Don Tüngen- 
tal 1937 burd) Kauf aus Bauernbesitz in bas Eigentum ber Gemeinde Tüngental über- 
gegangen unb bamit für bie Zukunft nor weiterer gerstörung geschützt! Vie Burg 
wird wohl ihren Namen nach bem Flusz haben, ba bie Chronisten bes 16. Sahrhunderts 
(so Serolt, Ausgabe Kolb, S. 80 unb 83) ben Slamen Bil-rit ober Biller-ryet schreiben. 
Über bie Geschichte ber Burg siehe Herolt-Ausgabe Don Kolb (Württembergische Ge- 
schichtsquellen, 1894, Band 1) S. 83.

33 Siehe K. Weller, Hohenlohesches Urtunbenbuch I, S. 403.
34 Württembergisches Urtunbenbuch VIII, S. 311, 2. Dezember; ferner nach hand- 

schriftlicher Notiz im Nachlaß Don t Studientat Th. Hoffmann (Gaildorf), ber ehe-
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unseren Konrad von Limpurg handelt. Zum letzten Male soll sodann gebens 
Konrad von Limpurg im Sahre 1286 erwähnt fern.35 Er ist wahrscheinlich 1287 
gestorben, da in diesem Jahr die um 1280 noc in Schent Konrads Besitz be- 
findliche Burg Bilriet verkauft wird mit allem Zubehör an Lupold, Küchen- 
meister von Nordenberg, durch Konrads Neffen Friedric von Limpurg unb 
seine Wirtin Frau Mechtild unb Friedrichs Mutter unb Friedrichs Schwester 
Frau Elsbeth unb Friedrichs Bruder Herrn Ulrichs (Fröschel, Limpurgische 
Chronit 1593, F 40, Blatt 9 b); Schent Konrad ist bei diesem Verkauf nicht 
mehr genannt, also wohl nicht mehr am Leben. Kinder hat er feine hinterlassen. 
Er liegt, laut Grabinschrift im Kloster Lichtenstern,36 bort mit seiner Mutter 
Agnes geborenen von Helfenstein unb mit seinem Bruder Walther begraben.

Das Konrad wie sein Bruder Walther II. unb wie schon sein Vater 
Walther I. ein treuer Anhänger ber Staufen war, gebt aus mehreren ber ge- 
nannten Urkunden deutlich hervor. Schent Konrad ist sogar vom Papst 
Clemens IV. exkommuniziert, also aus ber Gemeinschaft ber katholischen Gläu- 
bigen ausgeschlossen worden.37

Von Schent Kv n r ab, unserem vermutlichen Minnesänger, sinb, wie 
auc von seinem älteren Bruder Walther, mehrere Siegel besannt. Das 
älteste stammt von ber bereits (Anmerkung 25) angeführten Arkunde vom 
22. März 1263, die aus Burg Limpurg ober in Schwäbisch Hall ausgestellt 
ist.38 Der Schent Konrad erscheint hier aus seinem Siegel aus schreitendem 

ferde, ben Kopf mit bem Topfhelm bedeckt (also wie aus ben besprochenen 
ergamentbildnissen), mit bem über seinem Haupt zurückgeschwungenen Schwert 

zum Schlag ausholend. Am linsen Arm trägt er ben nahezu dreieckigen Schild 
mit 5 Streitkolben als Schildzeichen, bie in ber Zahl 3 unb 2 übereinander ge= 
stellt sinb. Dieselbe Wappengestaltung zeigt ja auc ber Schenkenschild des 
Pergamentbildes des Minnesängers in ber Berliner Handschrift (siehe Abb. 2). 
Ein weiteres Siegel des Schenken Konrad von Limpurg enthält eine im baye- 
rischen Reichsarchiv in München befindliche Arfunde vom 9. Mai 1265.39 Sn 
ihr verzichtet Schent Konrad von Limpurg gegenüber ben Brüdern des Spitals 
zu Wimpfen254 aus alle seine Ansprüche an bie Kirche in Flein. Dieses Siegel 
mals mit der Ordnung des Limpurgischen Archivs in Gaildorf betraut war. Hoffmann 
gibt bie fragliche Belegstelle als „Sa IV, 163" an, bie Urkunde für ben 2. Dezember 
1281. Es mag sic hier aber um eine Verwechslung handeln mit einer im Württem- 
bergischen Artundenbuc VIII, S. 311, angeführten Arfunde aus Wallerstein vom 
2. Dezember 1281, bei beren Zeugen sic ein „Conradus dapifer dictus de Limperg" 
befindet. Aber bamit ist sicherlich ein von bem unserigen verschiedener Conrad von 
Limpurg von ber heute abgegangenen Burg Limburg bei Wilburgstetten im bayerischen 
Amt Dinkelsbühl gemeint.

35 Nac handschriftlicher Notiz im Nachlaß von + Studienrat Sh. Hoffmann (Gail- 
bors), mit Hinweis auf rescher I, S. 335 (?).

30 Stalin, Wirtembergische Geschichte II, S. 601: „Hoc sub lapide jacet dna 
(domina) Agnes de Helf (enstein) cum filius suis Walthero et Conrado pincernis 
de Limpurg." Diesem Zisterzienserinnenfloster bei Löwenstein übergaben laut Ur- 
tunbe vom Februar 1263 (Württembergisches Arkundenbuc VI, S. 94) bie beiben 
Brüder ihre Güter in Flein; siehe Anmerkung 251.

37 Württembergisches Arkundenbuc VI, S. 211, laut Urkunde vom 23. Juni 1265 
aus Perugia.

38 Beschreibung bes Siegels: Württembergisches Arkundenbuc VI, S. 106.
38 Württembergisches Arkundenbuc VI, S. 206.
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ist rund, 70 mm im Durchmesset, mit derselben Darstellung des mit hochge- 
schwungenem Schwert reitenden Schenken Konrad wie das vorgenannte Siegel 
der Artunde vom 22. März 1263. Bei beiden Siegeln ist der Rand mit der 
Umschrift sehr beschädigt. Dagegen trägt die in unseren Ausführungen ge- 
nannte Haller Schiedsurtunde vom 22. November 127126 noc Konrads Siegel 
mit Umschrift. Auf dem dreieckigen Schild mit den 3 über 2 angeordneten fünf 
limpurgijchen Streittolben finden sic zwischen den drei oberen über den zwei 
unteren Kolben als Siegelbeizeichen zwei Schenfenbecher, wie sie auc bas 
Siegel von Konrads Bruder Walther öfter trägt. Dieses Siegel bes Schenken 
Konrad vom Sahre 1271 trägt folgende Umschrift: + Sigillum. CVNRADI. 
INPerIAL . AVLE . PINCERNE . DE . LINTBURCH . Hier ist 
also Konrad genannt als kaiserlicher Hofichent von „Lintburch".40 Diese 
Namensform bietet bie Möglichkeit einer ErflärungdesBurgnamens 
Limpurg aus „intburg". Die Benennung bebeutet eine Drachen- 
ober Schlangenburg (vgl. Drachenstein).41

Nac ber Feststellung bes mutmaszlichen Dichters ber sechs Minnelieder in 
ber Groszen Heidelberger Liederhandschrif in ber Person bes Schenken Konrad 
von Limpurg wäre es nun ein müfziges Beginnen, auch noch bas g e 1 c i c t - 
licheBildseiner Geliebten, der in ben Liedern besungenen Schönen, 
ersassen zu wollen. Die Angaben, bie uns bie äufeere Erscheinung ber Besungenen 
deutlic machen sonnten, beschränken sic auf bas für ben ganzen Minnesang 
Kennzeichnende: rosenroten Mund, bie weiszen Arme, bie lichten Augen, welche 
lieblic spielen. Das ist alles, was vom dufteren ber Liebsten bes Schenken 
gesagt wird. Es ist eben weniger diese ober jene bestimmte Frau, bie so von 
ben Minnesängern besungen wirb, sondern in Anlehnung an eine wirtliche 
Frauengestalt in erhöhter Form bie Frau schlechthin: ein schönheitliches, sitt- 
liebes unb gesellschaftliches Wunschbild unb Hochbild. Auc hier besteht wieder 
ber überall bemerfbare Einklang ber Gedichte mit ben Bildern jener Zeit in 
ben Handschriften. Auc bie Bilder ber Groszen Heidelberger Liederhandschrist 
enthalten nichts Persönliches im Gesichtsausdrud. Was bie Wesensart ber Ge- 
liebten anbetrifft, so wird vom limpurgijchen Schenken ihre Reinheit als be- 
sonderer Wert betont, ihre Unnahbarfeit ober wenigstens Zurückhaltung immer 
wieder beklagt. Es ist nun sehr bezeichnend, daß gerabe diese Motive fast ben 
ganzen Minnesang jener Seit beherrschen. Sollten also bie Frauen alle so 
unnahbar gewesen sein? Wir brauchen diese Frage gar nicht zu beantworten, 
denn es handelt sic hier weniger um äuszere als um innere „Wirklichkeiten". 
Für ben Minnesang m u sz bie Geliebte in unerreichbarem Abstand stehen, sonst 
geht fein ganzer seelischer Wert verloren. Die inneren Triebströmungen bes 
Mannes werben erst durc diese Tatsache, daß bie Frau in ber Dichtung un

40 Die Namensform „Lintpurch" tritt schon 1237 bei Konrads Vater Walther I. in 
einer Ulmer Urkunde auf (Urtunbe bei K. Weller, Hdhenlohesches Arkundenbuc I, 
S. 173).

41 Gegen Oberamtsbeschreibung Hall, S. 175, unb gegen Gmelin, gallische Ge- 
schichte, G. 179, welche ben Namen aus bem Lindenbaum ableiten wollen. Der namen- 
gebende Drache mag sagenhaft gehaust haben in ber düsteren tiefen Schlucht, bie west- 
lic ber Limpurghohe herunterzieht, ober im naben Haller Salzquell, wo ihn eine mittel- 
alterliche Haller Chronit erwähnt; auc ist ber Heilige Michael ber Michaelstirche über 
dem Haller Salzquell Drachentöter.
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erreichbar hoc steht, auc gehoben.42 Die Seele des Ritters wird im Minne- 
sang in jener Zeit wach, indem er als Mann die Frau jenseits der triebhaften 
und rechtlichen Beziehung als das sieht, was ihn selbst leiblich-seelisc hebt, als 
bas Seelenbild feiner eigenen Hochströmungen. Daher oft auc die fast religiös 
anmutenbe 3nnigfeit dieser Lieder, ähnlic wie beim Marientult. Die Frau 
als Geliebte erscheint als DoUtommene Gestaltung leiblich-seelischen Geins: sie 
wird aus bem Alltagsleben herausgehoben, in kultische Ferne gerückt unb gleich- 
fam verköniglicht, wie ja auc unser Schont in einem Lied von feines Herzens 
Königin spricht unb in ber Groszen Heidelberger Liederhandschrift auf bem 
Bilde voT ihr kniet. SD erhält bie Minne bilbenbe Kraft. Daraus erklärt 
sic bie Höhe bes bamaligcn Minnesangs, ber dazu besonders im fränkischen 
Gebiet noc weitere Beweglichkeit ber Darstellung unb reiches Sinn- unb 
Klangspiel ausgebildet hat. Diese „hohe Minne" hatten schon bie provenca- 
lischen Troubadours, bie Vorläufer bes deutschen Minnesangs. Für bas deutsche 
Gemüt ist es bezeichnend, daß bann zuerst Neimar von Hagenau, ber deutsche 
Altmeister bes Minnesangs unb Lehrer Walthers von ber Vogelweide, dies in 
Form ber sehnenden, schmerzlichen Minne eingedeutscht hat, bie mir benn auc 
in noc glanzvollerer Form unb Sinnfügung in ben Liedern unseres Schenken 
von Limpurg vorherrschen sehen. SD mirb bie spannende Sehnsucht als An- 
trieb bewahrt, ewig gemacht. Die Dame als Gestalt bes Lebens ist vom dichte- 
rischen Antrieb dieser Sehnsuchtsminne aus nahezu verpflichtet, auf einen un- 
übersteigbaren Abstand zu halten, damit sic nicht bie Spannung in natura- 
listischer Nähe auflöst. Die Wirkung ber hohen Minne ist selbst bei Walther 
von ber Bogelweide festzustellen, ber doc sonst am meisten im Leben steht unb 
aus diesem heraus bas Liedchen „Unter ber Linden an ber Heide" gedichtet hat, 
bas bie irdische Minne zeigt, gleichsam in einer gewissen Gegenwirkung auf bie 
allzu starte Erhöhung in ber hohen Minne. Aber auc er schaut doc wieder 
an ber hohen Minne hinauf unb hat ihr eines ber schönsten Gedichte feiner 
Zeit gemibmet, bas bie berühmten Worte enthält:

„Swer guotes wibes minne hât, 
der schämt sich aller missetât."

Durc diese mehr im Seelischen beruhende, hohe Minne bes Minnesangs 
erflärt es sic auch, bafe bie Besungene eine verheiratete Frau, bie Frau eines 
anberen, fein tonnte unb oft mar. Es erflärt sic auc bie Tatsache, bafe in 
hoher Minne ber Sechzehnjährige unb ber Sechzigjährige aufglühen sonnte. 
Das von uns zuletzt abgedruckte Lied bes Schonten zeigt ja auc in einer Zeile, 
baß er bei diesem Liede nicht mehr ber junge Ritter gewesen fein sann, menn er 
bort Don sic sagt, das ihn bie Liebe wieder jung mache.

Die frische, natürliche Sangesbegabung bes limpurgischen Minnesängers 
ist verschiedentlich anerfannt unb auch festgestellt morben, basj sein fünftes Sieb 
(das oben Don uns zuletzt abgedruckte) etwas Don bem jugendlichen Feuer Hein- 
richs Don Störungen hat unb zugleich Don ben ergreifenben Sauten bes Volts- 
liebs.43 Wenn er bie blühende Geliebte über bie Frühlingspracht stellt aus 

42 über „hohe Minne" siehe entsprechend diesen Ausführungen Friedric Neumann, 
Zeitschrift für Deutschkunde, 1925, S. 81.

43 Allgemeine Deutsche Biographie, Band 31, G. 61.
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warm aufwallendem, klingendem Herzen heraus, so hat der Hörer das Gefühl 
echter Empfindung wie frisc daherwehender Maienluft. Sv mag denn zum 
Schlufz der Wohlklang dieses Meisterliedes des Schenken Don Limpurg zu- 
sammentlingen mit demjenigen eines Verehrers von ihm, nachdem schon um 
1300 der Dichter Hugo Don Trimberg in feinem Gedicht „Don hoher Lichter 
lobe" auc unseren Schenken Don Limpurg gefeiert hat. Ein schwäbischer Lands- 
mann und Kämpfer von 1866 und 1870, der württembergijche Oberst Seufert, 
bat bem stauferzeitlichen Dichter bie schönen Verse eines Klinggedichts (Sonetts) 
gewidmet, bie hier nachhallen mögen:

Ihr sützen Worte zartgefühlter Minne, 
Wie schmeichelt ihr bem Ohr und bem ©emüte!
Sc höre wieder, was in mir einst glühte, 
On reiner Sugend zärtlichem Beginne.

Sm Eckchen bort, Ido frische Maienblüte 
Herunterschwantt Don morscher Burgeszinne, 
Da streif ic mic in süsz bewegtem Sinne 
Bei Vogelsang, unb träum so schön, unb brüte.

Ic sehe Ritter zu ben Toren sprengen 
And zarte Fräulein oon bem Söller winken.
Der Sänger naht mit hellen Harfenklängen.

Doc weg den Traum, Ido echte Saiten blinken! 
Uns labt ber Sebent mit lieblichen Gesängen, 
Safet uns bie Flut, bie reine, golbne, trinken!
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