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ULRICH MOLLER 

Beobachtungen zu den ,Carmina Burana': 
1. Eine Melodie zur Vaganten-Strophe — 2. Walthers ,Palastina-

Lied' in ,versoffenem' Kontext: Eine Parodie* 

Die folgenden Beobachtungen riihren her von der gemeinsamen Arbeit an einer erstmali-
gen Gesamtausgabe aller rekonstruierbaren Melodien zu den Texten der ,Carmina Burana"; 
sie wurde vorbereitet von dem Wiener Musikwissenschaftler Rene Clemencic, dem Salzbur-
ger Musiker und Sanger Michael Korth sowie mir, und sie ist 1979 im Heimeran-Verlag 
Miinchen erschienen1. Den Weg, um die Melodien zu Texten aus der ,Carmina-Burana'-
Handschrift wiederzufinden, hat vor allem Walther Lipphardt gewiesen18: Da der Bene-
diktbeurer Codex2 zu den sangbaren Texten entweder keine Melodienangaben enthalt oder 
aber nur Notationen in linienlosen Neumen, die heute nicht mehr auflosbar sind, muS mar. 
ausweichen auf Melodie-Notationen, die in der Parallel-Uberlieferung zu den ,Carmina Bu
rana' in einer heute lesbaren Form (also mit Notenlinien) tradiert sind; durch die groSe Aus-
gabe von Hilka-Schumann-Bischoff (1930-1970)3 ist die recht umfangreiche Paral-
lel-Oberlieferung jetzt bequem und iibersichtlich zusammengestellt. Die heute im Hande: 
erhaltlichen Schallplatten mit Gesangen der ,Carmina Burana', aufgenommen unter der Lei-

* Der vorliegende Beitrag wurde 1978 abgeschlossen und nur hinsichtlich der mittlerweilen erschie-
nenen Melodieausgabe (vgl. Anm. 1) aktualisiert. Teile daraus wurden an den Universitaten in Wien 
und Amiens (dort im Rahmen des Kongresses ,Musik und Literatur im Mittelalter') als Vortrag zur 
Diskussion gestellt (vgl. Anm. 17). — Die im 2. Teil geaufierten Oberlegungen liegen einer Abhand-
lung zugrunde, die voraussichtlich i. J. 1981 in der Festschrift fur Mario WANDRUSZKA erscheinen 
wird: Mehrsprachigkeit und Sprachmischung als poetische Technik: Barbarolexis in den ,Carmina 
Burana'. — Eine franzosische Version des bearbeiteten 1. Teiles wird wohl noch 1980 in dem Ta-
gungsbericht des oben genannten Kongresses publiziert werden. 

1 Carmina Burana. Lateinisch-deutsch. Gesamtausgabe der mittelalterlichen Melodien mit den dazu-
gehorigen Texten. Obertragen, kommentiert und erprobt von Rene CLEMENCIC. Textkommentar von 
Ulrich MOLLER. Obersetzung von Rene CLEMENCIC und Michael KORTH. Herausgegeben von Mi
chael KORTH. — Eine Schallplatte der Gruppe ,Barengafilin' (Michael KORTH und Johannes HEIM 
RATH) soil noch 1980 im Plane-Verlag, Dortmund, Nr. 88170 erscheinen. 

la Walther LIPPHARDT, Unbekannte Weisen zu den Carmina Burana, in: Archiv fur Musikwissenschaft 
12 (1955) 122—142; ders., Einige unbekannte Weisen zu den Carmina Burana aus der zweiten 
Halfte des 12. Jahrhunderts, in: Festschrift Heinrich Besseler (Leipzig 1962) 101 — 125. 

2 Eine Faksimile-Ausgabe erschien, mit Einfiihrung von Bernhard BlSCHOFF, 1967 (Miinchen-Brook-
lyn, New York; 21970). 

3 Alfons HILKA, Otto SCHUMANN, Bernhard BISCHOFF, Carmina Burana I, 1-3 Text (Fleidelberg 
1930-1970). 
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tung von Konrad Ruhland (Christophorus SCGLX 75 939), Thomas Binkley (Telefunken 
SAWT 9455-A, SAWT 9522-A) und Rene Clemencic (FSM 53 310/53 313/53 314/53 315), 
basieren auf den Arbeiten von Lipphardt und anderen, und sie fiigen zum Teil noch eigene 
Versuche zur Melodie-Gewinnung bei. - Meine folgenden Beobachtungen konnte ich in ver-
schiedenen Gesprachen mit Walther Lipphardt, Rene Clemencic und Michael Korth disku-
tieren, und ich danke beiden fur ihre wertvolle Mithilfe. 

1. Eine Melodie zur Vaganten-Strophe 

Zu keinem der Texte, die in der Form der sog. Vaganten-Strophe gedichtet worden sind 
und die sich in der Hs. der ,Carmina-Burana' finden, sind innerhalb der umfangreichen Pa-
rallel-Oberlieferung Melodien tradiert; der oben beschriebene, ,iibliche' Weg einer Melo-
die-Rekonstruktion fallt also hier weg. Als Ausweg bleibt nur ubrig, nach einer moglicher-
weise indirekten Oberlieferung dieser Melodie zu suchen, also einer Kontrafaktur, bei der 
die alte und ,urspriingliche' Melodie-Form der Strophe erhalten blieb und mit einem neuen 
Text unterlegt wurde. Aus dem spaten Mittelalter und der friihen Neuzeit sind verschiedene 
Melodien zu Strophenformen erhalten, die mit der Vaganten-Strophe ahnlich oder identisch 
sind; dieses Material ist bislang noch nicht zusammengestellt und veroffentlicht worden — 
Walther Lipphardt arbeitet gerade an einer solchen Publikation, doch wie er mir freundli-
cherweise mitteilte, sei aufgrund des grofien zeitlichen Abstandes hieraus keine zuverlassige 
Rekonstruktion der von mir gesuchten Melodie zu erwarten4. 

Innerhalb der romanischen und mittelhochdeutschen Lyrik findet sich — meines Wissens 
nach - die Form der Vaganten-Strophe fast nicht, zumindest nicht in irgend einem Zusam-
menhang mit musikalischer Oberlieferung5. Es ist nun aber bekannt, dal? mittelalterliche Ly
rik nicht nur innerhalb der gleichen Gattung kontrafaziert wurde (romanische Melodien im 
Mittelhochdeutschen; Melodien des 13. und friihen 14. Jahrhunderts durch die Meistersan-
ger)6; Strophenformen und damit auch Melodien mittelhochdeutscher Lyrik wurden gele-
gentlich in die Gesangsteile geistlicher Spiele iibernommen. Dal? lateinische liturgische Ge-
sange (Text und Melodie) in geistliche Spiele iibernommen wurden bzw. dal? — extrem for-
muliert - die Spiel-Texte oft geradezu um die lateinischen Gesange herumgebaut worden 
sind, ist eine schon lange bekannte Tatsache. Doch auch von deutschen Texten weil? man 

J Eine Rekonstruktion mit Hilfe einer aus dem 16. Jahrhundert iiberlieferten Melodie versuchte 
Hans-Joachim MOSER, Kommerslieder vom Mittelalter bis zum Rokoko, in: Deutsche Sangerschaft 
63 (1958) 272-285, dort 275. Wie MOSER selbst anfiihrt, hat ihm der Musikwissenschaftler Fried-
rich LUDWIG, der das Material und die Probleme von Lipphardt «in den Grundrissen» damals schon 
kannte, miindlich erklart, dal? es «unwahrscheinlich» sei, dal? diese Melodie «in die Tage der ,Car-
mina Burana' zuriickreiche». 

5 Otto SCHUMANN, Die deutschen Strophen der Carmina Burana, in: GRM 14 (1926) 418-437, dort 
431. 

6 Vgl. dazu: Ursula AARBURG, Melodien zum friihen deutschen Minnesang. Eine kritische Bestands-
aufnahme, in: ZfdA 87 (1956/57) 24-45; iiberarbeitet in: Der deutsche Minnesang. Aufsatze zu 
seiner Erforschung, hg. von Hans FROMM (Darmstadt 1961, 51972; Wege der Forschung 15) 
378-421. Horst BRUNNER, Die alten Meister. Studien zur Oberlieferung und Rezeption der mittel
hochdeutschen Sangspruchdichter im Spatmittelalter und in der friihen Neuzeit (Miinchen 1975; 
Miinchener Texte und Untersuchungen zur dt. Lit. des MAs. 54). 
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solches: die Melodic des sog. ,Palastina-Liedes' (L 14,38) des Walther von der Vogelweic: 
findet sich - wie Anna Amaiia Abert® entdeckt hat - in der 1475/76 aufgezeichneten Jk 
dcsholmer Marienklage4; die Geschichte dieser wohl beriihmtesten weldichen Melodie ds 
gesamten Mittelalters, die offenbar durch Walther von der Vogelweide von dem Trobad 
Jaufre Rudcl iibernommen wurde und die weitgehend mit der der Marien-Antiphon Avert 
gtna celorum iibereinstimmt, wurde durch Horst Brunner 1977 ausfiihrlich dokumenne: 
und diskutiert9. Ein ahnlicher Fall istdas Weihnachtslied Josef lieber nevemein, dessen 
Iodic aus dem erstmals 1345 iiberlieferten Resonet in laudibus stammt und das sich mit Tes: 
und Musik sowohl als selbstandiges deutsches Lied im Korpus des Monchs von Salzburg i 
auch eingeffigt in verschiedenen Weihnachtsspielen findet10. Und in gewisser Weise is 
hierzu auch die Wiederverwendung der sonst nicht iiberlieferten Melodie zum Leich 4 de 
I annhausers in einem spateren lateinischen Conductus (keinem Spiel!) vergleichbar1 ' 

Sucht man nun die Form der Vaganten-Stropheingeistlichen Spielen, so findet man sie fiber', 
raschenderweise in ganz unmittelbarer Nahe, sozusagen in der Nachbarschaft zur Auj 
zeichnungder lyrischen Textein der ,Carmina-Burana'-Handschrift, namlich in eben diese 
Handschrift: Die Gesange der Maria Magdalena und die Antwort des Kramers im ,Bene 
' r . r Pass'onsspiel (CB 16*, V.27ff.) deren Texte auf Bl. 107 r/v stehen, stimmen in 

\ ̂ bhWl'C e" ^au genau zur ^aganten-Strophe; unterschiedlich ist die Reimstrukm 
no , '. 'e VOn ^er "^lichen Vagantenstrophe (aaaa) abweicht- was hier allerdings, wiesicl 
trafakr018^" nic^ts besagt (und im iibrigen kein Argument gegen eine mogliche Kon 
bar- doch t^A* en^r^' ̂ le Neumen-Notation der ,Carmina Burana' ist nicht mehr les 
Linien-Notie ^ A ^e'oc*ien zu ^en Gesangen der Maria Magdalena in einer lesbaren 
sionssDiel' Its ^ m LCm Vle"eic'lt n°ch aus dem 13. Jahrhundert stammenden, Wiener Pas-
stimmune Sterr^lc sc^e Nationalbibliothek, Wien, Cod. 12887)12. Dieengen Uberein-
Und daft d' ° ̂ Cm ®enec^ktbeurer und dem Wiener Text sind seit langem bekarmi. , 
tor/Ch ,C • C ° 'en ^CS S°^" ^ramer^e<^es der Maria Magdalena (Michi confer vendi-
™ , at*lergip die varwe mier) in beiden Handschriften als identisch aufzufassen sind, h2r I 

ipphardt 1941 im Rahmen einer Rezension13 nachgewiesen. Im,Wiener Passions-

8 ^Cr a"geme'n "blichen Zahlung von Karl LACHMANN = L. 
/,Z ABERT' °aS Nach,eben des Minnesangs im liturgischen Spiel, in: Die Musikforschung 1 
v' "48) 95—105. 
Walther von der Vogelweide. Die gesamte Oberlieferung der Texte und Melodien. Abbildungen, Ma-
tenalien, Melodietranskriptionen. Hg. von Horst BRUNNER, Ulrich MOLLER, Franz Viktor SPECHT-

^ LER. (Litterae 7, 51 ff., Goppingen 1977) 
Vgl- dazu vor allem: Konrad AMELN, Resonet in laudibus — Joseph, lieber Joseph mein, in: Jb. fur Li-
turgik und Hymnologie 15 (1970) 52-112; Franz Viktor SPECHTLER, Lied und Szene im mittelalter-
lichen deutschen Spiel, in: Tiroler Volksschauspiel. Beitrage zur Theatergesch. des Alpenraumes 
(Schriftenreihe des Siidtiroler Kulturinstitutes 3, Bozen 1976) 337-348. 
Das gesamte Material mit Text- und Melodietranskription in: Tannhauser. Die lyrischen Gedichte 
der Handschriften C und J. Abbildungen und Materialien zur gesamten Oberlieferung der Texte und 
ihrer Wirkungsgeschichte und zu den Melodien. Hg. von Helmut LOMNITZER und Ulrich Moix:-
(Litterae 13, Goppingen 1973); als Schallplatte dazu: Litterae 130/S. 

12 Der Text wurde herausgegeben von: Rudolf FRONING, Das Drama des Mittelalters I (Stuttgart 1895. 
Nachdruck 1964; KORSCHNERS Dt. Nat.-Litt. 14 I) 302-324; die Melodien von: Alfred OREL, Die 
Weisen im Wiener Passionsspiel aus dem 13. Jh., in: Mitteilg. fur Gesch. der Stadt Wien 6 (1926 
73 ff. — Fiir Einsicht in die Hs. danke ich der ONB. 

13 Walther LIPPHARDT, Rez. von: Heinrich SANDEN, Die Entzifferung der lateinischen Neumen (Kassel 
1939), in: Archiv fiir Musikforschung 6 (1941) 185-188, dorr 187f. 
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spiel' wird diese Melodie nicht nur von Maria Magdalena (V.279ff.)14 gebraucht, sondern 
auch von Judas (V.441-444)15 - da diese (nur im Wiener Spiel stehende) lateinische Judas-
Strophe aber in Rhythmik und Reimbau (aaaa) vollig der Vaganten-Strophe entspricht, er-
gibt sich aus der Tatsache, dai? sowohl die Magdalena-Strophen (Reimschema: aabb) als 
auch die Judas-Strophe auf dieselbe Melodie gesungen wurden, dafi das unterschiedliche 
Reimschema keine Bedeutung besitzt; die Melodie erweist, dag die Strophen als musika-
lisch (!) identisch angesehen wurden. Eben diese Melodie fallt nun aber aus dem sonstigen 
des Spieles heraus, und sie unterscheidet sich etwa auch grundlegend von derjenigen, auf die 
Maria Magdalena den nur oberflachlich ,vaganten-strophig' aussehenden Text Mundi de-
lectatio singt16. Wahrend namlich die nur 2 Verse umspannende Melodiestruktur des Mundi 
delectatio derjenigen eines gregorianischen Chorals entspricht und hierin mit den anderen 
Melodien des Spieles ubereinstimmt, hat schon Orel fiir die Melodie des Michi confer vendi
tor eine vollige Andersartigkeit festgestellt: « Nicht nur die [...] im Prinzipe nicht dem grego
rianischen Choral eigene architektonische Struktur ... sondern auch die durchaus dem Kir-
chentonartlichen fernstehende, deutlich ,moderne' Tonalitat, wie auch der Ausdruckscha-
rakter der Weise weisen darauf hin, da£ man hier eine durchaus weltliche Weise vor sich hat, 
etwa in der Art eines heutigen iibermiitigen Volksliedes, um nicht den Ausdruck Gassen-
hauer zu gebrauchen. Es ist auch gewifi kein Zufall, da(3 diese Weise dem Kramerlied Mag-
dalenas und dem Vorwurf der Kramerseele Judas zugewiesen ist. Auch die syllabische De-
klamation zeigt ein absichtliches Fernhalten vom Kunstgesange»17. 

Ich will nun nicht behaupten, schliissig nachweisen zu konnen, daS sich im Kramerlied der 
Magdalena (bzw. der Judas-Strophe) die Melodie der Vaganten-Strophe erhalten hat, doch 
scheint es mir aufSerordentlich wahrscheinlich (und iiber mehr kommt man bei Kontrafak-
turen sowieso zumeist nicht hinaus). Man konnte sogar die These aufstellen, da£ die Melo
die zur bekanntesten weltlichen Strophenform des Mittellateinischen deswegen bei den 
Liedtexten nie aufgezeichnet wurde, weil sie aufgrund ihres «Gassenhauer»-Charakters all-
gemein bekannt war; nur in dem geistlichen Spiel, wo man diese Melodie vielleicht nicht 
ohne weiteres erwartet hatte, wurde sie der Eindeutigkeit halber notiert. Im Spiel ware die 
Melodie eine Art musikalisches Formsymbol fiir die Weltverhaftetheit der gefallsiichtigen 
Maria Magdalena und des gewinnsiichtigen Judas gewesen. 

Auf jeden Fall bieten das Wiener und das Benediktbeurer Spiel eine aus unmittelbarer zeit-
licher Nachbarschaft der groSen Vaganten-Lieder (vor allem des Archipoeta, der der Stro
phenform offenbar zu ihrer Beriihmtheit verhalf) stammende Verwendung der Vaganten-
Strophe; und es spricht nichts dagegen, im Sinne von Hans-Joachim Moser18 die Magdale-
nen-Melodie wenigstens als eine Moglichkeit zu verwenden, die in der Vaganten-Strophe 
gedichteten Texte heute wieder zum Klingen zu bringen und ihnen damit die sonst nicht 

14 OREL (Anm. 12) Nr. 2. 
15 ebd. Nr. 13. 
16 Grundsatzlich dasselbe gilt fiir noch weitere Textpartien. 
17 OREL (Anm. 12) 90. — Karl BERTAU wies mich freundlicherweise darauf hin, dal? die Melodie auch 

seiner Einschatzung nach deutlich, weltlichen' Charakter habe, die Klischees weltlicher Lieder be-
sitze und typmaSig etwa mit den Neidhart-Melodien vergleichbar ware. Marie-Henriette FERNAN
DEZ verdanke ich ferner den Hinweis, daf? sich der Anfang der Melodie in dem franzosischen Volks-
lied ,Marion sous un prunier/pommier' (16. Jh.) findet. 

18 Hans-Joachim MOSER, Zu Ventadorns Melodien, in: Zs. fiir Musikwissenschaft 16 (1934) 
142-151. 
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• <• drtyewinnbare Verbindung von Wort und Ton, die jeder mittelaJterlichen Au~_ 
pru »<• Ktvcrstandlich zugrunde gelegen hat, zuriickzugeben. Verbindet man die M 
I 'jnUinpoon von Walther Lipphardt (1941) und den Text von des Archipoeta r 

Hochte*. so ergibt dies fur die 1. Strophe (Text nach der Edition von Hilka-Sch: 
bi^hnff; m c:B 191) das Folgende; dabei ist ausdriicklich zu bemerken, da£ die St 

I ipphardt modal, also im Dreiertakt, interpretiert worden ist (1. Modus; = 
• • i.i% auch geradtaknk rhythmisiert werden konnte: 

J i J r f p-1-
- stuans intrinsecus ira ve-he-men-ti 

in a-ma-ri-tu-d-i-ri-tu-di-ne loquor me-e men-ti 

tUS de ma~te-ri-a levis e-le-men-ti 

folio sum similis de quo lu - dunt ven-ti 

althcrs ,Palastina-Lied' in ,versoffenem' Kontext: Eine Parodie 

Lis o cn erwahnte,Palastina-Lied' Walthers von der Vogelweide (L 14,38) gehorte nach 
<. is der Oberlieferung zu den bekanntesten mhd. Liedern aus der Zeit um 1200: Sein 

11 vr ist in 6 Handschriften (A, B, C, E, Z; 1. Strophe: M) iiberliefert. Seine Melodie — offen-
bar ,ius dem Provenzalischen (Jaufre Rudel) iibernommen und miteiner Iateinischen Anti-
phon nahe verwandt — wurde noch im spatmittelalterlichen Spiel kontrafaziert (s. o.); auf 
den Gesamtbereich der europaischen Lyrik bezogen, war sie vielleicht die beriihmteste 
Lied-Melodie des hohen Mittelalters. Dazu pal?t auch, daf? das ,Palastina-Lied' das ersre 
mhd. Lied ist, zu dem Text und Melodiezusammen iiberliefertsind (Hs. Z = ,Miinstersche> 
Fragment'); ferner, dai? es-wenn man heutigeSchallplatten-Einspielungen betrachtet — das 
mit weitem Abstand am oftesten aufgenommene mhd. Lied insgesamt ist19. 

19 Ausgiebig dokumentiert und diskutiert ist dies alles in dem in Anm. 9 genannten Band. 
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Eine der Handschriften, in der sich der Text (bzw. ein Textteil) des ,Palastina-Liedes' fin-
det, ist die der ,Carmina Burana' (= Lyrik-Handschrift M). Dort steht, im Anschlufi an das 
nurin dieserHs. iiberlieferte, lateinische Trinklied Alte clamat Epicurus (CB 211) diejenige 
Strophe des ,Palastina-Liedes', die durch Inhalt und ihre Stellung innerhalb der anderen 5 
Handschriften eindeutig als Anfangsstrophe dieses Liedes gekennzeichnet ist - die Oberlie-
ferungs-Lage dieses Liedes ist ja bekanntlich schwierig und vieldiskutiert20; iiber die beson-
dere Art der Oberlieferung in M hat sich jedoch meines Wissens noch niemand schriftlich ge-
auSert. 

Innerhalb der lateinischen Liedtexte der ,Carmina Burana' findet sich — neben Griechi-
schem (CB 51) und Franzosischem — auch Mittelhochdeutsches; mit wenigen Ausnahmen 
(CB 203,204, 211, 218) handelt es sich dabei um Liebeslieder, die entweder zweisprachig 
gebaut sind (z.B.: CB 180, 184, 185) oder (sehr viel ofters) an deren lateinischen Text eine 
mittelhochdeutsche Strophe angehangt ist. Das zeitliche Verhaltnis der lateinischen und 
deutschen Strophen sowie die Funktion der deutschen Strophen sind mehrmals untersucht 
worden21, ohne dag es hieriiber eine einheitliche Auffassung gabe. 

Vollig anders scheint mir dies im Fall der Einzelstrophe aus dem Waltherschen Palastina-
Lied zu sein. Vom Inhalt her handelt es sich hierbei um eine der erwahnten Ausnahmen: eine 
mittelhochdeutsche Strophe, angehangt an ein Trinklied, aber nicht - wie bei CB 203 - ohne 
einen erkennbaren inneren Bezug, sondern mit einer, wie ich meine, deutlich feststellbaren 
Aussagetendenz. Um diese zu erkennen, ist es notwendig, den gesamten Text im Zusam-
menhang zu betrachten; in der Auffiihrungs-Praxis wurde und wird die folgende Deutung 
bereits seit langerem von Rene Clemencic realisiert, und dadurch wurde ich angeregt, sie mit 
den Mitteln der Philologie zu untersuchen und in schriftlicher Form bekannt zu machen. 

Der Text des Liedes, dessen Melodie durch die Noteniiberlieferung zu Walthers ,Palasti-
na-Lied' bekannt ist22, lautet: 

1. Alte clamat Epicurus: 
«venter satur est securus. 
venter deus meus erit. 
talem deum gula querit, 
cuius templum est coquina, 
in qua redolent divina.» 

2. Ecce deus opportunus, 
nullo tempore ieiunus, 
ante cibum matutinum 
ebrius eructat vinum, 
cuius mensa et cratera 
sunt beatitudo vera. 

3. Cutis eius semper plena 
velut uter et lagena; 
iungit prandium cum cena, 
unde pinguis rubet gena, 
et, si quando surgit vena, 
fortior est quam catena. 

4. Sic religionis cultus 
in ventre movet tumultus, 
rugit venter in agone, 
vinum pugnat cum medone; 
vita felix otiosa, 
circa ventrem operosa. 

20 Zuletzt ausfiihrlich von: Wolfgang HAUBRICHS, Grund und Hintergrund in der Kreuzzugsdichtung, 
in: Philologie und Geschichtswissenschaft, hg. von Heinz RUPP (medium literatur 5, Heidelberg 
1977) 12-62, dort 26 ff. 

21 Vgl. Bernhard LUNDIUS, Deutsche Vagantenlieder in den Carmina Burana, in: ZfdPh 39 (1907) 
330-493; sowie Otto SCHUMANN (Anm. 5). - Vgl. aber oben die Vorbemerkung. 

22 Die Tatsache, dag die lateinischen Strophen aus sechs, die Walthersche Strophe aus sieben Versen be-
steht, spricht grundsatzlich nicht gegen eine gleiche Melodie; CLEMENCIC schlagt in seinen Auffiih-
rungen und in seiner eben erschienenen Melodiefassung (vgl. oben Einleitung) vor, die jeweils letzten 
Verse der lateinischen Strophen zweimal, auf die 6. und 7. Melodiezeile, zu singen. Fur meine fol
gende Interpretation ist dieses Problem unwichtig, denn die 6 Strophen sind in der Handschrift ganz 
zweifelsfrei als zusammenhangendes Lied eingetragen. 
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5. Venter inquit: -nichil euro 
preter me. sic me procuro, 
ut in pace in id ipsum 
moiliter gerens me ipsum 
super potum, super escam 
dormiam et requiescam.» 

6. Nu lebe ich mir alrest werde, 
sit min sundeg ovge sihet 
daz schone lant unde ovch div erde, 
der man uil der eren gihet. 
nu ist geschehen, des ih da bat, 

ich pin chomen an die stat, 
da got mennischlichen trat23. 

Die 1. Strophe — eingekleidet als Aufierung des Epikur - setzt den Venter zum Gott ein. 
Diese durch die Autoritat Epikurs abgestiitzte Behauptung wird in den drei folgenden Stxo-
phen ausgefiihrt: durch reichliches und ganztagiges Essen und Trinken bringt dieser «Gott» 
Zufriedenheit und Kraft. In der folgenden, der fiinften Strophe ergreift der Venter selbst das 
Wort: Nur um sich besorgt, strebe er angenehme Fiillung und satte Ruhe an. Sieht man die 
nun anschliefiende mittelhochdeutsche Strophe als fortgesetzte Rede des Venter an (denn 
nur in der direkten Rede des Epikur = Str. 1 und des Venter = Str. 5 kommt das Personal-
pronomen der ersten Person vor), dann ergibt sich folgende Aussage: Jetzt erst lebe er wirk-
lich, da sein «Siinderauge» das beriihmte Land betrete, das ersehnte Land, in das der Gott in 
menschlicher Gestalt kame (bzw. gekommen sei). So verstanden wird aus der preisenden Be-
griifiungs-Rede des Waltherschen Pilgers auf das Heilige Land (Palastina) die Preis-Rede des 
von Sattheit, Rausch und Schlaf betaubten Gottes Venter, der das Land lobt, das er jetzt be-
tritt, d. h. die wohlige Traumwelt des betrunkenen Schlemmers24. 

FaSt man das Lied CB 211 in dieser Weise auf und fiihrt man es auch so vor, dann erweis. 
es sich als eine raffinierte Parodie, die mit bestimmten Kenntnissen des zuhorenden Publi-
kums spielt. Damit die Parodie funktionierte, war es natiirlich notwendig, daS die Zuhore. 
die ja sehr bekannte Melodie des ,Palastina-Liedes' beim ersten Horen identifizieren konn-
ten und auch iiber den Inhalt des Waltherschen Liedes im Groben Bescheid wufiten. Der Fall, 
dafi namlich Walther die Strophenform und damit die Melodie des lateinischen Liedes kon-
trafaziert habe, ist nach alien bisherigen Kenntnissen iiber die Geschichte dieser Melodie mu 
Sicherheit auszuschlieSen; das lateinische Lied Alte clamat Epicurus ist also mit GewiSheit 
nach Walthers Lied entstanden, wohl im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts. 

Die parodistische Vortragssituation ist demnach wie folgt rekonstruierbar: Der Sanger 
singt die Weise des beriihmten Walther-Liedes (vielleicht kiindigt er sie sogar mit einem in-
strumentalen Praludium an); im Kontrast zum dadurch assoziierten Inhalt des deutschen 
Pilgerliedes steht der lateinisch formulierte Inhalt der Strophen, namlich der Preis des Gottes 
Venter. Auf jeden verstandigen Horer war die Wirkung wohl von grofier Komik, da Form-
symbol und Inhalt so unvereinbar waren. Den Hohepunkt dieser Wirkung bildet die Ab-
schluSstrophe des Liedes. Jetzt kommt zum musikalischen Zitat des ,Palastina-Liedes' das 
genaue Wortzitat hinzu; infolge des vollig neuen Kontextes erhalt aber die mit keinem Wort 
veranderte Anfangsstrophe des Waltherschen ,Palastina-Liedes' einen ganzlich neuen Sinn, 
die Rede des Pilgers wird umfunktioniert zu einer Rede des Venter. Die parodistische Wir
kung ist auf ihrem Gipfel angekommen, durch die Zitierung von Weise und Text wird der 
Kontrast zum vollig anderen Inhalt so stark wie nur moglich ausformuliert. 

23 Text nach der in Anm. 3 genannten Ausgabe (I 3, 59 f.). 
24 Man vgl. dazu etwa: Eckhard GRUNEWALD, Die Zecher- und Schlemmerliteratur des deutschen Mit-

telalters (Diss. Koln 1976). - Siehe dazu auch die Alkohol-Visionen in ,Der Wiener Meerfahrt'. 
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Es ist mir bewuSt, daS Parodien in vielen Fallen nur mehr schwer nachweisbar sind, da die 
zur Parodie notwendigen Kommunikations- und Rezeptionssituationen nicht mehr eindeu-
tig zu rekonstruieren sind. Letzte Sicherheit will ich daher fiir die obige Deutung nicht bean-
spruchen, obwohl vieles fiir ihre Richtigkeit spricht. 

Das Gemeinsame an diesen zwei Beobachtungen zu den ,Carmina Burana' liegt in Folgen-
dem: Die musikalische Form eines bekannten Liedes wird angesehen als ein Formsymbol, 
das schon von sich aus eine bestimmte Bedeutung hatte (man denke, um moderne Vergleiche 
zu verwenden, etwa an die ,bedeutungsvermittelnden' Melodien der ,Marseillaise', der ,In-
ternationalen', des ,Deutschland-Liedes' oder irgend eines beriihmten Schlagers). Das Ho-
ren und Erkennen der Melodie weckt beim Horer bestimmte Assoziationen, die dann fiir das 
Verstandnis der neuen Texte wichtig werden. Wenn meine obigen Beobachtungen rich tig 
sind, wurde im 13. Jahrhundert das musikalische Formsymbol der Vaganten-Strophe zur 
emstgemeinten Charakterisierung der Maria Magdalena (und des Judas) verwendet, dasje-
nige des ,Palastina-Liedes' zu einem parodistischen Trinker-Spafi. Aus der ersten der Beob
achtungen ergibt sich dann die iiberraschende Moglichkeit, die Melodie der Vaganten-Stro
phe, die bislang als verloren gait, mit einer hinlanglichen Sicherheit zu rekonstruieren; und 
dies sogar in einer Fassung, die von der Bliitezeit dieser Strophenform etwa nur ein halbes 
Jahrhundert getrennt ist. 


