
Georg Kerns 
Drey geystJiche lieder l'om wort gottes 

Johannes Schilling 

Fiir Irene und Bernd Moeller 
zum 23. Ma; 1991 

Im Jahre 1525 erschien bei dem Drucker Hieronymus Holtzel in Nurnberg' 
ein kleiner Druck mit den fruhesten reformatorischen Glaubensliedern aus 
der Landgrafschaft Hessen - eine Inkunabel der hessischen Reformationsge
schichte'. Er enthalt neben einem Text von Hans Sachs Der Juppiter verender! 
geys!lich J drei geistliche Lieder des _Gesangmeisters" des Landgrafen Philipp 
von Hessen, Georg Kern 4. 

Das Buch gait schon im 19. Jahrhundert als eine Rarital. Philipp Wackerna
gel' nennt neben einem Wolfenbutteler' ein Exemplar des Freiherrn Karl 
Hartwig Gregor von Meusebach (1781-1847), eines der bedeutenden Sammler 
von Drucken des 16. und 17. Jahrhunderts im 19., dessen Bibliothek von mehr 
als 30000 Banden in Alt-Geltow bei Potsdam fUr ein Tusculum gait '. Er war 
ein interessanter und vielseitiger Maon und plante zahlreiche groBe Projekte, 
darunter eine Ausgabe der Werke lohann Fischarts, von denen er keines ver
wirklichte. "Er sammelte zu seinem Werke mil einer Liehe, die ihn van der 
AusfUhrung desselben entfernte" - so gab er sich selbst in einem Exemplar 
von Fischarts Gargantua zu erkennen ' . _Der alte Meusebach hat von seinem 
grossen Vermogen Nichts hinterlassen", schrieb Bettine von Arnim am 5. Sep
tember 1847 ' nach einem Besuch bei seiner Witwe an den preuBischen Konig 
Friedrich Wilhelm IV. _Alles ist in seinem grossen Bucherschatz versunken,
so hat Meusebach seine geliebte Bibliothek bereichert! 

Sie enthalt nicht nur einen Schatz, den man nirgends wiederfindet ; sondern 
sie hat auch durch ihre kenntnisvolle, mit dem Scharfsinn einer besonders 
begeistigten Individualitat geleitete Sammlung und Anordnung eine uber alle 
Bibliophilenweisheit hinausragende geniale Eigentiimlichkeit gewonnen, was 
sie unschatzbar machl. -

Von dieser Bibliothek weiss ich, dass schon zur Zeit als vaterlandisch 
gesinnte Manner wie Arnim, Gorres, Hagen und die Grimms die Schatze alt
deutscher Sprache sammelten, der Grund zu ihr gelegt war, die endlich so 
bedeutend anwuchs, dass jetzt nach dem Tod des Grunders sich mit gutem 
Gewissen sagen Hisst, sie sei einzig in ihrer Art - ein Nationaldenkmal, das 
dem hohen Ruhm bringt, der es dem Vaterlande erhalt! Aber ein nie genug zu 
beklagendes Zeichen der Barbarei wurde es sein, wenn dieser Nationalschatz 
zerstreut oder auf freruden Bodeo verpflanzt werden mtisste" 10. 

Hinter diesem Briefstand HofTmann von Fallersleben, der Meusebach 1821 
in Berlin kennengelernt hatte, und den der bibliophile Herr bei seinem ersten 
Besuch nicht weniger als 15'12 Stunden festhielt, urn ihm einen ersten Ein
druck van den Kostbarkeiten seiner Sammlung zu verschafTen, unter denen 
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HofTmann ein Exemplar des Babstschen Gesangbuchs von 1545 besonders 
erwahnt 11. (Auch Fonlane berichtet dann in den" Wanderungen" von dem 
eher kargen Ort Alt-Geltow, der freilich "nicht ohne slillen Reiz" sei, und er 
weiB dann auch von Meusebachs Bibliothek und ihren Schicksalen samt ihrer 
Erwahnung in HofTmanns Aulobiographie. Nicht ohne einigen Eindruck, zu 
dem neben der Kirche vor allem die Schicksale von Valer und Sohn Meuse
bach das Ihre beitrugen, will er A11-Gellow wieder verlassen haben 12 .) 

1849 wurde Meusebachs Bibliothek tatsachlich von der Ktiniglichen Biblio
thek zu Berlin erworben - nicht ohoe einige Schwierigkeiten, und mit den 
Bestanden der PreuBischen Slaalsbibliolhek \3 wird auch das Bandchen mit 
den Liedern Kerns aus der Sammlung des gelehrten und sonderlichen Herrn 
heute wohl in Krakau sein. 

Bereils Georg Wolfgang Panzer hatte ein Exemplar in seiner Sammlung in 
seinen Annalen der alteren deutschen Literatur beschrieben 14, und auch Kz.rl 
Wilhelm Ludwig Heyse lS, dem Lehrer Felix Mendelssohn-Bartholdys und 
Vater des einst bertihmten Dichlers Paul Heyse, war das Btichlein bekann!. 
Karl Goedecke beschrieb den Druck 16, und in Bibliographien von Hans 
Sachs 17 taucht er auf, weil neben den Liedern Kerns eben auch des Ntirnberger 
Schuhmachers und Poeten Lied Der Juppiter verendert geystlich in dem Druck 
enlhallen is!. 

Die Texte der Lieder von LandgrafPhilipps von Hessen Gesangmeisterver
tifTentlichle schon Ernst Conslantin Ranke, derftinfzehn lahrejiingere Bruder 
des groBen Leopold, der von 1850 bis 1888 als Professor der Theologie an der 
Universilal Marburg wirkte I' , als er 1862 eine Ausgabe des erslen Marburger 
Gesangbuchs von 1549 19 veranstallele". Dieses Marburger Gesangbucb, ein 
Gebrauchsbuch, kein Sammelobjekt, ist inzwischen nocb rarer geworden als 
das Bandchen mil den Liedern Kerns : von den zwei bekannten Originalexem
plaren, die der Bibliograph der Marburger Friihdrucke, Arrey von Dommer, 
gegen Ende des vorigen lahrhunderts noch nachweisen konnte, ist eines, das 
Bremer, inzwischen durch den Zweilen Wellkriegzersttirt worden, dagegen isl 
dasjenige in der Osterreichischen Nationalbibliolhek in Wien, nunmehr also 
wohl ein Unicum, erhalten 21 • 

* * * 
Ober Georg Kern isl nur wenig bekannl " . Aufdem Titelblatt des Druckes 

und unler den einzelnen Liedem wird er als Georg kern van Geysenhausenl 
Landtgraff Phi/ips z~ Hessen Gesangmeisterbezeichnet, also als Leiter der San
ger bzw. der Hofkapelle des hessischen Landgrafen " . 

Kern slammte aus Geisenhausen bei Landshul und stand nachweislich seil 
1512 als Sanger und Vorsteher von vier Sangerknaben am Kasseler Hofin land
graflichen Dienslen. Zu seinen Aufgaben gehtirten die musikalische Geslal
lung der Gottesdienste, der Hoftafel und der HofTestlichkeiten, bei denen 
auch Instrumentisten mitwirkten 24, Kompositionen Kerns sind im Repertoire 
der hessischen Hofkapelle nichl nachweisbar, und die hessische Kapelle 
konnle sich weder in se in er noch in der Zeit seines Nachfolgers mit der bayeri
schen oder sachsischen Kapelle messen. 

Unter der Leitung Kerns soli sich noch 1534 Georg Niege lS aus Allendorf, 
der am 25. November 1525 eben zu der Zeit geboren wurde, als unser Lieder-
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druck erschien, und dem wir das Lied Aus meines Herzens Grunde verdanken, 
als Schtiler der Kantorei am Kasseler Hof" befunden haben ". Mit dieser 
Nachricht ist die weitere zu verb in den, Kerns spaterer Nachfolger Johannes 
Heugel ", auch er ein Niederbayer, aus Deggendorf, habe seine Tatigkeit in 
Kassel schon 1532 oder 1533 aufgenommen. Er wird demnach zunachst unter 
Kern, der weiterhin die Leitung der Hofkapelle innehatte, als Musiker dort 
tatig gewesen sein, bevor er gegen 1547 die Leitung der Kapelle tibernahm. Bei 
Heugels Dienstantritt bestand die Sengerei jedenfalls aus fUnf Erwachsenen 
und vier Knaben " . Aus den Jahren 1538 oder 1539 ist ein Besoldungsbuch der 
hessischen Hofdiener erhalten, in dem auch die Sengerei und Tromptern vnd 
organisten aufgefUhrt sind. Dort findet sich der Georg Kern betrefTende Ein
trag : Jorg Senger: 24 fI. Jahrsold, lOfI. Hauszins vnd dajJ er den Knaben schuch 
kau/en vnd sonst mit Wartung versehen, 4 Viertel Korn, 12 Eln Liindisch tuch, 6 
Eln Barchend 30 . Damit war Kern der am besten bezahlte Musiker am landgraf
lichen Hof. Aber die Trompeter erhielten kaum weniger Jahrsold als der 
Gesangmeister; dieser wiederum aber war besser bezahlt als etwa sein Kollege 
Johann Waiter in Torgau, der bis 1526 20 n. und danach bis 1529 nur 8 n. Gehalt 
bezog 31 • 

Zu dem Landgrafen Philipp steht Heugel in anderer Weise als sein Vorgan
ger in einer herausgehobenen Beziehung : Hatte jener ein frtihes Zeugnis 
reformatorischer Gesinnung im Umkreis des Landgrafen veroffentlicht, so 
kam es diesem zu, nach dem Tod des Landgrafen am 31. Marz 1567 eine Que
rela Germaniae et Hassiae auf den verstorbenen Ftirsten zu komponieren 32 . 

*** 
Nun aber zu den Texten der Lieder. Betrachtet man die drei Texte im 

Zusammenhang, so stellt man fest, daB hier die groBen und bewegenden The
men der zeitgenossischen Kritik einerseits und der reformatorischen Theolo
gie zum anderen angeschlagen werden. Solus Christus - solo verbo - sola gra
tia - sola fide - all diese Kernaussagen reformatorischer Lehre sind in diesen 
Liedern zum Ausdruck gebracht, und an zwei Stellen ist auch die sprachliche 
Form des allein wortlich aufgenommen. Ein Jahr nach dem Erscheinen von 
Luthers Liederbuch )) hatte auch die Landgrafschaft Hessen ihre ersten eige
nen reformatorischen Lieder. 

Der Gattung nach handelt es sich ab er weder urn Psalm lied er, die am 
Anfang des evangelischen Kirchengesangs stehen, noch urn evangelische 
Lehrlieder", deren schonstes Beispiel, Luthers Lied Nun freut euch, /ieben 
Christen gmein, damals ebenfalls schon vorlag - die Lieder Kerns sind am ehe
sten, auch wenn es sich bei dem BegrifTnicht urn eine literarische Gattungsbe
zeichnung handelt , als reformatorische Glaubenslieder zu charakterisieren. 

Das erste der drei ist ein scharfes, in der ersten Strophe etwas krauses und 
schwer verstandliches Propagandalied gegen den Papst, der die Seelen ver
kehrt hat, der, statt ein geistlicher Hirte zu sein, ein weltlicher Herrscher ist 
und gegen die evangelische Lehre kampft. Sein Ende wird beschworen und die 
weltliche Obrigkeit aufgerufen, dieses Ende zu befordern und das Evangelium 
anzunehmen. Der Text fUgt sich ein in die zeitgenossische Kritik an Papst und 
Kurie, gegen das "Schinden und Schaben" der Glaubigen und gegen die 
Beschwerung ihrer Gewissen. 
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Starker auf das geistliche Leben und das neuentdeckte Evangelium ist das 
zweite Lied ausgerichtet. Menschenlehre und Wahrheit werden hi er einander 
gegentibergestellt und die Verachtung des gottlichen Gebots gebrandmarkt. 
In dieser ietzten Zeit abeT, so lautet die neue GewiBheit, erschallt die frohe 
Botschaft von der Erlosung allein durch Jesus Christus. Er hat den Satan tiber
wunden, ihm kann man getrost vertrauen. Der Papstkritik, der antipapstlichen 
Polemik, folgt hier nun die Glaubenszuversicht, die reformatorische Thetik, 
die frohliche Hoffnung der letzten Zeit. 

Das dritte Lied besingt das Wiedererstarken des gottlichen Wortes. Lange 
war es durch Teufels List und Menschen Tand gebunden, und die Menschen 
haben sich auf eigene Werke verlassen. Aber Werke k6nnen das Gewissen 
nicht beruhigen - ohne Gottes Gnade ist alles Tun umsonst. AI/ein aujJ gunst
sola gratia - sind wiT Erben Christi geworden. Das Lied schlieBt mit einer 
Gebetsstrophe, mit der Bitte urn Erleuchtung all er Dunkelheit. Richter sein 
soli das Wort Gottes, dem Ehre, Lob und Preis von aller Gemeinde gebtihrt. 

Von der Anrufung Gottes tiber die Papstkritik und die reformatorischen 
Grunderkenntnisse des Glaubens zum Lobpreis - mir scheint, die Lieder 
seien, so schlicht und zufallig der Druck wirken mag, doch mit Bedacht so 
geordnet. In def Friihzeit def Reformationsbewegung, das zeigen diese Lie
der, waren die Kritik an der alten Kirche und die Neuformulierung der eigenen 
Lehre nicht voneinander zu scheiden. Die Doxologie am SchluB des dritten 
Liedes konnte sogar eine Aufftihrung im landgraflichen Gottesdienst wahr
scheinlich machen. Jedenfalls bewahren sich die Texte als das, was sie se in sol
len: als Iieder vom worte gottes. 

* * * 
I. 

In dem Thon. Klag for ich grojJl gantz plojJ. 

ELlendigklichl rilJJ ichl 0 gOIl mein herrl gewer meyn sendtlich klagl wie magi 
dein gnad so gar verlassen mich. Der geistlich hyrtl verirrt/ hat menigklichl nach 
sichl fleischlicher art/ verkart/ sein ampt gesetzt au//zeytlichs reych. Wiewol dein 
stadtl nye halll gelemet das! der majJl gewalt z"hanl noch dann hab gfolgetjml 
sein stymm/ deinr ler fur gsetzt/ mein set schwerlich dar durch verletzt. 

Nun so dein gnadl vns hatl her schallen lanl den thonl Euangelischer lerl mag erl 
den schllj1ein das vergunnen nicht/ Ervnderstadtt/ auj3 rath/ Teiiflischerart/ gantz 
hartl zauerdempJJenl kempJJenl wider dein wortl vnd gbtlich gericht. 0 blintheyt 
grojJl wie blojJl schickst dich dar zal dein mahel dar zfJ deyn stull vnnd Bulll auch 
dreyjach kronl wirt hanl mit schandt ein endtl er lebt der all deyn anschleg kennt. 

o weltlich gewaltl was gestaltl wilt schutzen denl des zen dir han abgstreuJJtl 
durchschleuJJtl dein hawtl harl eerl gatl landt vnd lewt. Das allesemptl ver
schlemptl darza deyn sell in quell vnd ewig peynl gar jeynl dem TeuJJel geben za 
der pewtl noch wiltu nichtl dein gesicht heben emporl deyn or ist tawbl nit hOrtl 
den mort/ wend nochmals vmb/ vnd kumm/ bleib nit so stumm/ nymm an das 
Euangelium. 

58 



II. 
In dem Thon. Mich wundert zwarl was /rawen har. 

AChJeyndes neydt/ wie hast so weyt/ vns von dem weg getriben. Mit menschen ler! 
beschweret serf die warheit gantz verschwigenl dem hochsten got/ sind sein gepotl 
veracht vnd nit gehaltenl sein heyligs wort! an aI/em ortl leidt not vnd wirt zerspal
ten. 
Zeyt widerpringti dar durch mifllingtl des feyndes tiick mit schmertzen. Der herr 
mitfreydl yetz letzterzeytl erquickt vii gtrewer hertzen. Die glaubenjml sein gotlich 
stymm/ lest er Jrolich erschallen/ dafi Jesus Christ/ alleyn der ist/ der schult hat 
bzalt vor alle. 

Mich mfiht keyn last/ wie schwervnnd/astl mich Sathan hat be/rogen. Durch seine 
knecht/ die gsetz vnd recht/ all nach dem geytz gepogen. Dieweyl doch mich/ so 
gnedigklich mein got durch sein erbarmenl zQ ewig gewinstl on mein verdienstf will 
schliessen in sein armen. 

Ill. 
In dem Than. Von Edler art. eyn /rewlein zart. etc. 

VOn edler art/ auch reyn vnd zart/ erquilt vnnsJort/ (das g6tlich wortl)' welichs 
gar lang/ in schwerem zwang/ enthalten isl/ durch Teuffels list/ vnd menschen 
tandt/ die all jrn bstandt/ auJJ eygene werck gepawet handt. 

Wie vii ich tha/ so bleibt keyn rhw/ der gewissen nit/ wo gnad nit mit/ durch Got 
bereydt/ die werck bekleydt/ ists als vmb sunst/ allein aufi gunst/ barmhertzigkeit/ 
die ewig Jreydt/ vns auJJgeerbt ist durch Christus streytt. 

o herre got/ wendt solich noth/ von deym volck ab/ erleiicht vnd lab/ durch gattig
keyt/ all tunckelheytl der heiichlerey/ dein wort wirtJrey/ hie richter sein/ dir eygt 
alleyn/ eer lob vnd preyfi von aller gemeyn. 

a) das g6tlich wort fehlt im Druck; Wackernagel: dein heyligs wort 

* * * 

Melodien oder Satze ilberliefert der Druck nicht. Vielmehr sind, wie aus 
dem Abdruck der Texte ersichtlich, nur die Initien der Melodien (Tone) ange
geben, nach denen die Lieder zu singen sind. Ob die Angaben auf einstimmige 
oder mehrstirnmige AusfUhrung zieien, steht dahin. 

Welchen Ort sie in der reformatorischen Bewegung und Auseinanderset
zung einnahmen, wissen wir nicht. DaB sie als einstimmige Lieder einer groBe
ren Zahl von Menschen geradezu zu einer Art Liederkampf gedient haben, wie 
wir ihn auch aus anderen Stiidten kennen J5, halte ich fUr wenig wahrschein
lich. Liederkiirnpfe dieser Art wurden beispielsweise bei der Einftihrung und 
Durchsetzung der Reformation in Lilbeck und spater auch in Gottingen 
geflihrt, in denen man reformatorische Lieder als "Karnpfsongs" benutzte, sei 
es, urn den altgliiubigen Gottesdienst zu stOren, sei es, urn den eigenen neuen 
Glauben singend zu bekraftigen 36. Naherliegend scheint es, sich diese Lieder 
von der hessischen Hotkapelle aufgeftihrt vorzustellen - und das hieBe dann 
vielleicht auch, daB sie mehrstimmig musiziert worden wiiren. Nicht die 
StraBe - der Hof, vielleicht der Gottesdienst am Hof, scheint ihr historischer 
AutTtihrungsort gewesen zu sein. 
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Bei den angegebenen Melodien der Lieder Kerns handelt es sich urn in ihrer 
Zeit bekannte Weisen: Klagfor ich grojJl gantz plojJ l7 ist bereits in einem frii
hen Musikdruck Peter Schiiffers " aus Mainz von ca. 1515 iiberliefert " , einer 
1nkunabel der Musikdrucke, von der sich nur ein Exemplar des Superius in der 
Musiksammlung der Bayerischen Staatsbibliotbek erhalten hat ". Schiiffer 
stellte zwischen 1512 und 1520 vier Notendrucke her, darunter 1513 ein vier
stimmiges Liederbuch4l. Spater wirkte er in Worms und StraBburg. Seine 
Drucke zeichnen sich durcb besonders qualitatvolle AusfUhrung aus; die Lie
dersammlungen enthalten zum groBen Teil das Repertoire der Stuttgarter 
Hofkapelle Herzog Ulrichs von Wiirttemberg. 

Mich wundert zwarl wasfrawen har 42 findet sich, in einem Satz lobsts vam 
Brandt 43, unter den Frischen Teutschen Lied/ein seines Jugendfreundes aus 
gemeinsamen Heidelberger Tagen, des Niirnberger Arztes Georg Forster". 
Diese bedeutendste Sammlung des 16. lahrhunderts erschien zwischen 1539 
und 1556, in den lahren der Hochbliite des mehrstimmigen Musikdrucks " , in 
fUnf Teilen und hat in einzigartiger Weise das altere und das zeitgeniissische 
deutsche Liedgut zusammengetragen und iiberliefert ". Brandt, am 28 . Okto
ber 1517 drei Tage vor dem" Thesenanschlag" geboren, ist als Komponist eini
ger nach seinem Tode gedruckter geistlicher Psalm en und zahlreicher weltli
cher Lieder bekannt, von denen Forster nicht weniger als 51 im dritten bis 
fUnften Teil se in er Sammlung veriiffentlichte. 

Von Edler art. eyn frew/ein zart 41 schlieBlich liegt in einem vierstimmigen 
Satz Ludwig Senfls 48, des in muslea IOtius Germaniae nunc princeps 49, vaf, der 
1534 im ersten Liederbuch des Niirnberger Buchfuhrers Hans Ott so gedruckt 
wurde " . In Luthers Tischgespracben findet sich iiber Senfl die folgende Bege
benheit: Da man etliche/eine. liebliche Moteten des Sen/els sang. verwunderte 
slch D.M.L. und lobI sie sehr, und sprach : "Eine so/che Motele vermocht ich nicht 
zu machen, wenn ich mich ouch zureifJen sollte, wie er denn wiederum nicht einen 
Psalm predigen konnte als ich. Drum sind die Gaben des h. Geistes mancherley, 
gleichwie auch in einem Leibe mancherley Glieder sind. Aber Niemand ist zu/rie
den mU seiner Gabe, liijJt sich nicht gnugen an dem, das ihm Gall gegeben hat, alle 
wallen sie der ganze Leib sein, nicht Gliedma.peS2• 

Ob, wo und wie Kerns Lieder in ihrer Entstehungszeit gesungen wurden, 
entzieht sich unserer Kenntnis . Da der Leiter der Hofsanger ihr Autor war, 
m6chte man, wie gesagt, annehmen, sie seien mehrstimmig musiziert worden 
- gerade in dieser Hinsicht kam den Fiirstenhiifen des 15. und 16. lahrhun
derts entscheidende Bedeutung zu " . Die Autorschaft Kerns bestatigt zudem 
unsere Kenntnis davon, daB der landgrliflicbe Hof seit frUher Zeit, nachweis
licb seit dem Wormser Reichstag 1521 " , das Zentrum reformatorischer Ideen 
und Gesinnungen in Hessen gewesen is!. Vielleicht sind die Lieder gar auf 
Anregung oder im Auftrag des Landgrafen selbst entstanden. Der Druck 
stammt, wie erwahnt, aus der Presse von Hieronymus H6ltzel in Numberg
in der Landgrafschaft selbst gab es 1525 noch keine Druckerei. Eine solche 
wurde erst mit der Griindung der Universitat 1527 in Marburg eriiffnet " . Der 
Zusammendruck mit dem Gedicht vOn Hans Sachs diirfte mit dem Druckort 
Niirnberg zusammenhangen. Wie die hessischen Lieder nach Niirnberg 
kamen, davon haben wir keine Nachrich!. 
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Wie die Lieder hatten erklingen konnen, mogen die folgeoden Rekonstruktio
nen 56 zeigen - sie keine Inkunabeln der hessischen Reformationsgeschichte, 
sondem spate Friichte gelebrler Arbeit aus dem Land ihrer Enlstehung. 
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15 (Karl Wilh elm Ludwig Heyse,) Bucherschatz der deutschen National-Litteratu r des XV I. und 

XV II . Jahrhund erts. Berlin 1854 (Ndr. Hildesheim/ New York 1967). S. 62 Nr. 101 7. - Ober 
Heyse vg!. ADD 12, 1880, S. 380 f. 

16 Karl Goedeke : GrundriB zu r Geschichte der deuIschen Dichtung. Zweiter Band : Das Refor
mati onszeitalter. Zwe ite ganz neu bearb. Au n . Dresden 1886, S. 179 Nr. 13 und S. 414 Nr. 4. 

17 Emi l WeBer : Der Volksdi chte r Hans Sachs und seine Dichtunge n. Ein e Bibliographi e. Nu rn
berg 1868, S. 66 Nr. 138 (nennt Exemplare in Munchen, Bamberg, Wien, Wolfenbu lte l, Ham
burg und Berlin); Hans Sachs. Hrsg. von A. v. Kelle r und E. Gaetze. 24. Bd. Hrsg. van 
E. Goetze . Tubingen 1900, S. 88 f. Nr. Enr. 13. 

18 Gber Ranke vg!. Catalogus Professorum Academiae Marburgensis. Die akademische n Lehrer 
der Philipps-Un iversitat in Marburg von 1527 b is 1910. Bearb. von Franz G undlach . Marburg 
1927 (VHKHW 15). S. 46 Nr. 69 (Lit.) ; Friedrich Wilhelm Kanlzenbach. Ernst Constantin 
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Ranke (1814-1888)1 Theologe. - In : Lebensbilder aus Kurhessen-Waldeck 1830-1930. Hrsg. 
von 1ngeborg Schnack 6. Marburg a. L. 1958 (VHKHW 20,6) S. 254-264. 

19 Vgl. A. (rrey) von Dommer : Die aeltesten Drucke aus Marb urg in Hessen 1517-1566. Marburg 
1892. Nr. 228. 

20 Marburger Gesangbuch von 1549 mit ve rwandten Liederdrucken hrsg. und historisch-kritisch 
erl. vo n Ernst Ranke. Mit drei Tafe ln. Marburg 1862, S. (289)-(292). dazu S. (460) . - Die Texte 
sind auch gedruckt in Philipp Wackernagel : Das deutsche Kirchenlied von der allesten Zeit bis 
zu Anfang des XVII. l ahrhunderts ... Bd. 3. Leipzig 1870. S. 423f. Nr. 486-488. 

21 Fur freundli che Auskunft vom 14. 2. 1991 danke ich Herrn Hofral Univ.-Prof. Dr. Otto Mazal, 
Wien. Der Band hat di e Signatur 105.653 - B.H. 

22 Robert Eitner: Biograph isch-Bibliographisches Quell en-Lexikon der Musiker und Musikge
lehrlen ... 5. Graz 11959, S. 354. - Kein eigener Artikel in MGG ; ebd. Bd. 6 Sp. 338 wird er als 
Vorganger von 10hannes Heugel genannt; ebd. Bd. 7 Sp. 718 s.v. Kassel erwahnl. Grund legend 
(aber nicht vollstandig) : Karl E. Demandt : Der Personenstaat der Landgrafschaft Hessen im 
Mittelalter. Ein .. Staatshandbuch" Hessens vom Ende des 12. bis zum Anfang des 16. l ahrhun
derts. Marburg 1981 (VHKH 42), Nr. 1566. 

23 Vgl. dazu Ernst Zu lauf : Beitrage ZUT Geschichte der Landgriiflich-Hess ischen Hol\apelle zu 
Casse l bis aufdie Ze it Morit z des Gelehrten. Casse l1902 (Diss . phil . Leipzig 1902), text- und se i
tenidentisch 3uch in : ZHG 36, 1903, S. 1- 144 ; Waiter Sal men : Zur Geschichte der Musik am 
landgriifiich hessischen Hofe im 15. l ahrhunden . - In : ZHG 69, 1958, S. 193 f. - Musikanten in 
landgriiflichen Diensten werden erstmals 1379 erwahnt. Ludwig I. hatte Pfeifer an se inem Hof; 
1429 traten Dn fantgr~~n piper~n van Husen in Hildesheim auf. Eine Hol\apelle scheint es 
jedoch erst unter Ludwig 11. (14 58 - 1471) gegeben zu haben. Zahlreiche weitere Nachrichten 
von der Anwesenheit hess ischer SpielleUle und Zwerge lassen daraufschlieBen, "daB am hessi
schen Hofe schon im 15. Jhdt. ein aus Pfeifern . Trompelern und Spielern von Saiteninstrumen
ten gemischtes Ensemble den Landgrafen zur Verfugung stand , das auch auswarts musizierend 
gern gehO rt wurde" (Sal men S. 194). - Vgl. auch WA TR J Nr. 968 : 11. G~org. dn Landgra/zu 
lIess~n (einen Landgrafen Georg gab es freil ich nicht).und H. Frf~derlch . Kurforslt zu Sachsen, 
hie/len Sdnger und Cantorey (S. 490, 15 f.) . 

24 Zulauf S. 20. 
25 Ober Niege vgl. ZHG 3, 1843, S. 214-217 ; Philipp Losch : Hauptmann Georg Niege von Alien

dorf. ein hessischer Landskn ec ht, Poet und Musikus des 16. Jahrh underts. - In : Hessenland 36, 
1922. S. 140-144 ; Oskar HUtteroth, Die althessischen Pfarrer der Reformationsze it. Marburg 
und Kasse l 21966 (VHKHW 22). S. 250. 

26 Vgl. dazu Wilfri ed Brennec ke 1 Chri sli ane Engelbrecht : Kassel. - In : MGG 7. 1958. Sp. 
716-731. 

27 Karl -GUnther Hartmann : Nigidius. - In : MGG 9, 1961, Sp. 1528-1530. hie r 1529. 
28 Vgl. Wi lfried Brennecke : Heugel. - In : MGG 6. 1957. Sp. 338-346. - Ei ne Destallungsurkunde 

Heugels vom I. 5. 1567 be i Zulauf S. 24 Anm. I. 
29 Brennecke Sp. 339. 
30 Zit. nach Zulauf (wie Anm. 23) S. 10 f. 
31 ZulaufS. 1O nach ADD 41 . S. 110. - 1526 und 1531 bat Melanchthon den KurfUrslen von Sachsen 

urn Stipend ie n fUr Waiter , vgl. Melanchthons Briefwechsel ... hrsg. von Heinz Scheible. Stutt
gan-Bad Cannstatt 1977ff., Nr. 467 und 1174. 

32 Nach der Handschrift Mus. 4 10 91 der Gesamthochschulbibliothek Kassel. Landesbibliothek 
und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel veroffentlichl von Wilibald Nagel : Der Hol\om
ponisl Johnnn Heuge l. - In : Philipp der GroBmUtige. Beitrage zur Geschichte seines Lebens 
und sei ner Zeit. Marburg 1904. S. 367-390. 

33 Vgl. dazu WA Bd. 35. Weimar 1923 ; jetzt ergiinzl und ern euerl durch : Luthers Geistliche 
Lieder und Ki rchengesange. VolIstandige Neuedition in Erganzung zu Band 35 der Weimarer 
Ausgabe bearb. von Markus Jenny. Koln/ Wien 1985 (Archiv zur Weimnrer Ausgabe der Werke 
Martin Luthers. Texte un d Unlersuchungen 4). 

34 Vgl. dazu Inge Mager : Das IUlherische Lehr1ied im 16. und 17. Jahrhundert. - In : Jahrbuch der 
Gesellschaft fUr niedersachsische Kirchengeschichle 82, 1984, S. 77-95. 

35 Vgl. dazu Inge Mager : Lied und Reform ation . Beobachlungen zu r refo rmatorischen Singbewe
gung in norddeutschen Stadlen . - In : Das proteslantische Kirchenlied im 16. und 17. Jahrhu n
dert . Text-, musik- und Iheo logiegeschi chlliche Probleme. Hrsg. von Alfred Durr und Walther 
Kill y. Wiesbaden 1986 (WolfenbUtteler Forschungen 31), S. 25 - 38. 

36 Vgl. dazu Bernd Moeller : Die Basler Reformation in ihrem stadtgeschichtlichen Zusammen
hang, sowie ders. : Die Reformation in Gottingen. - In : ders.: Die Reformation und das Miltel-
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alte r. Kirchenhistorische Aufsatze. Hrsg. vo n Johannes Schilling. Gattinge n 1991 , S. 192 
und 199. 

37 Vg!. Das Tenorlied. Mehrstimmige Lieder in deutschen Quellen 1450-1580 ... Zs. gestellt und 
bearb. von Norbert Bake r-H eil, Harald Heckmann und II se Kind ermann . Bd. I : Drucke. Kas
sell Basell Toursl London 1979 (Catalogus Musicus IX) S. 15 Nr. 4.2 und S. J7 Nr. 4.34. 

38 Ober SchOffer vg!. Jose f Benzi ng: SchOffer. - In : MGG 12, 1965, Sp. IS f. (Ut.) 
39 Repertoire International des Souf(;es Musica les. Recueils imprimes. XV IC_ XV II C siecles. 

Ouvrage publ ie sous la direction de Fran~ois Lesu re I. Liste cbronologique. Munchen-Duis
burg 1960 (RISM B 1(, S. 91 Nr. (c. 15 15('. 

40 Munchen, 8ayerische Staatsbibliothek (8° Mus. pr. 316k). 
41 Vg\. Aus Peter SchofTers Liederbu cb (1513) Funfzehn Deu tsche Lieder ... hrsg. vo m Musik

InstituI der Universitat Tubingen unler Leitung vo n Karl Hasse. Wo lfenbutte l 2 o. J. (Das Chor
werk 29). 

42 Das Tenorlied (wie Anm. 37) Bd. I S. 259 Nr. 56.23. 
43 Vg\. dazu Hans Albrecht : Brand!. - In : MGG 2, 1951, Sp. 215-219 ; Hans Haase. Jobst vom 

Brandt (1517-1 570). Ein Beitrag zur M usikgeschichte Deutsch lands im zweiten Drittel des sech
zeh nten Jahrhunderts. Kassel u. a. 1967 (Ki eler Schriften zu r M usikwissenschaft 13); ders. : 
Brandt, Jobst vom. - In : The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed . by Stan ley 
Sadie 3, 1980, S. 198 f. 

44 Ube r ihn vg\. Kurt Gudew ill : Forster. - In : MGG 4, 1955, Sp. 568-574. 
45 Vg!. dazu auch Hortschansky (wie Anm. 53) S. 102. 
46 RI SM B I (wie Anm. 39) S. 216 Nr. 1556 29. Vorhanden in Munchen, Bayerische Staatsbibliothek 

« Film) 4° Mus. pr. 991 Beibd. 4). - Eine Ausgabe durch Kurt Gudewill und Horst Brunner in 
",Das Erbe deulscher Musik" befi ndet sich in Vorbe reitung. - Auswahlausgabe: Zehn weltliche 
Lieder aus Georg Forster : Frische teutsche Liedlein (TeillII bis V) zu 4, 5 und 8 Stimmen hrsg. 
vo n Kurt Gudewi l\' Wolfenbuttel o. J. (1957) (Das Chorwerk 63). 

47 Das Incipit Von edler art ist ausgesprochen hiiu fig ; vg!. Das Tenorl ied ... Bd. 3 : Register. Kas
sell Base ll London 1986. S. 117 f. 

48 Ober Senfl (urn 1486 - 1542143) vg\. Arnold Geeri ng: Senfl . - In : MGG 12, 1965 . Sp. 498- 516 ; 
Martin Bente: Neue Wege der Que ll enkrit ik und die Biographie Ludwig Senfls. Ein Beitrag zur 
Musikgeschichte des Reformationszeitalters (Diss. phi!. TUbingen). Wiesbaden 1968 ; ders.: 
Senfl , Ludwig. - In : The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. by Stan ley Sadie 
17, 1980, S. 131-137. - Zu den Liedern : Wi lhel m Seidel : Die Lieder Ludwig Sen fls. Bern und 
Mu nchen 1969 (Neue Heidelberger Studien zur Musikwissenschaft 2). - Hier sei auf de n 
bekannten BriefLu thers an Senfl vo m l. (4.) 10. 1530 nochmals hingewiesen (WA Br. 5, S. 635-
640 Nr. 1727) ; deutsch z.B. in: Martin Luther: Ausgewii hlte Schriften Bd. 6 : Briefe. Auswahl , 
Obe rsetzung und Erlauteru ngen von Johannes Schill ing. Frankfurt am Main 1982 (31990), 
S. 133-135. - Vg!. auch WA Br. 5 Nr. 1728 und 1764. 

49 So Sebald Heyde n in ., De arte canendi". 31540; zit. nach Seidel S. 5. 
50 Vg!. Hans Joachim Moser: Hans Ott's erstes Liederbuch. - In : Acta Musicologica 7, 1935, 

S. 1-15. 
SI Vg!. Anm. 56 Nr. 111. 
52 WA TR I Nr. 968, S. 490. 35-40. - Eine Sammlung von Ausspruchen zu r Musik. Vg!. auch ebd. 4 

Nr. 4192 . 
53 Vgl . dazu Klaus Hortschansky: Musikleben. - In : Ludwig Finscher (Hrsg.): Die Musik des IS. 

und 16. Jahrhu nde rts (Te il I). Laaber 1989 (Neues Handbuch der Musikwissenschaft 3, I), 
S. 23-128. Zu Deu tschland ebd. S. 42 - 46, zur Musik an welt lichen und gei stiichen HOfen 
S. 62-65. - Eine neue Ein ze lstudi e: Brigilte Stre ich : Zwischen Reiseherrschaft und Residenz
bildung : Der Wettini sche Hof im spaten Mittelalter. Kol n/ Wien 1989 (Mi tteJdcu tsche For
schungen 101); uber die Hormu si ker S. 498-501. 

54 VgJ. dazu Waiter Heinemeyer: "Martin ianer" am KasseJer Hofe im Jahre 1521. - In : Jahrbuch 
der Hessischen Kirchengeschichtlichen Vereinigu ng 14. 1963 (Hessische H istorische Forschu n
gen . Festschrift flir Ludwig Cl em m), S. 193-199 ; Schi ll ing (wie Anm. 2) S. 17 If. 

55 Bibliograp hie : A. (rrey) v. Domme r : Die aehesten Drucke aus Marburg in Hessen 1527-1566. 
Marburg 1892 (Ndr. Nieuwkoop 1961). - Uber Dommer hinaus gibt es zahlre iche weitere Mar
burge r Drucke aus diesen Jahren, die einm al zusammengeste llt werde n mUBten. 

56 Zu den RekonSlruktionen : Den ube rlieferten Melodien bzw. Salzen sind die Texte Kerns 
unterlegt worden. - Auf e ine Rekonstruktion von Nr. I wurde ve rzichtet, da nur der Superius 
des Schofferschen Liede rbuchs uberliefert ist ; vgJ. Das Tenorlied 4. 2. 4.34. - Nr. 11 . Das Tenor
lied . Mehrstimmige Li eder in deu tsc hen Quellen 1450- 1580 .. . Zus.gestellt und bearb. von Nor
bert Baker-Heil, Harald Heckmann und Bse Kind ermann Bd. 3: Register. Kassell Basell Lon-
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0tC\' gevftlicbe liedcr ~om wozt 
gotteslburcb 6cozgkem 

Zandcgratf-ebilips 
;U I~dren J6e~ 

fangmay~ 
ftcr. 
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don 1986 (CataJogus Musicus XI) Nr. 56.23. Es ist dies der Salz aus dem 5. Teil von Forsters 
Teutschen Liedlein. Fu r Fotokopien aus den Stimmbiichern danke ich dem Deutschen Musik 
geschichtl ichen Archiv, Kasse l; fLir die freundliche n Auskiinfte Herm ProfO r. Kun G udewill, 
Kiel; fUr technische Hilfe bei der Umsetzung me ine r Transkription Frau Dr. Kirsten BeiBwen
gef. Golti ngen . Akzide nzien sind ggf. zu ergaDZen . - Nr. Ill : Das Tenorlied Nr. 30. 22 ; der Text 
ist Ludwig Senfls SalZ Von edler Art ein Jungfrau zar l aus Hans Oils erstem Liederbuch von 1534 
unterlegt. Vg\. Ludwig Senn, Deutsche Lieder. Zweiter Teil : Lieder 8US Hans OUs erstem Lie
derhuch von 1534. Hrsg. von Arnold Geering. Textrevision von Wilhelm Altwegg. Wolfe nbu l
lel und Berlin 1940 (Das Erbe deUlscher Musik. Erste Reihe Reichsdenk.male Bd. 15), S. 15 f. 
Nr. 8. 
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.Jobst .0 .. Bl'IUldt 

Ach Fein-des Neid, wie hast -:~~-...:.. so weit 

Mit Men-schen-lehr' be- schwe ----- ret sehr 

uns von 

die Wahr-

dem We, ,e- trie -----

heit ganz ver- schwie -----

Ach Fcin-des Neid -- . wie hast so weit , 

Mit Men-schen- lehr' be- schwe-ret sehr -, 

Ach 
Mit 

Ach Fein-des Neid, wie ---- hast so weit, wie hast so weit -
Mit Men-schen- lehr' be schwe-ret sehr, be-schwe-ret sehr -

Ach Fein-des Neid, wie hast -----

Mit Men-schen-lehr' be-schwe ----

wie hast ----------

be- schwe ---------

Fein-des Neid, 
Men-schen-lehr' 

wie hast ----
be- schwe - ---

so weit, wie hast so weit uns 
ret sehr, be-schwe-ret sehr, die 

so weit, wie hast so 
ret sehr, be-schwe - ret 



1 
I 

-- ben ---- uns 

--- gen ---- die 

von dem Weg ge- trie ------------------ ben. 

Wahr-heit ganz ver- schwie- ----------

--·uns von ------ --- dem Weg 
-, die Wahr heit ganz 

- so weit 

- ret sehr -------

uns 
die 

von ----- dem Weg 
Wahr ---- heit ganz 

ge
ver-

trie-

uns von dem Weg Re- trie - ------------

die Wahr-heit ganz ver- schwie - - ----

von dem Weg ------- --- ge- trie -------------------- --_ _ _ 

Wahr-heit ganz ver-schwie --------------------

weit 
sehr 

uns 

die 

von dem Weg ge- trie - ---- ben, uns von dem Weg ge-
Wahr- heit ganz ver- schwie' gen, die Wahr-heit gaoz ver-

me - ben. 
schwie-

ben. 

ben. 

ben. 

I 

~------=~~== 



z 
~' r-I-----

--- --gen dem hoch-sten Gott sind sein' -- Ge - bot' vcr· 8cht' und nit ge-ha!-

schwie- gen, dem hach-sten Got! sind sein Gc-bot', sind sein' ---------Ge-bot' ver-8cht' und 

-

----- gen dem hach-sten Got! sind sein' Gc-bot' ver-acht' und 

----- gen, dem hach- sten Got! -- dem hoch sten Gatt sind sein' Gc-bot', sind sein' Gc-bot' ver-8cht' und nit ge-

gen dem hach - sten Gott sind - - sein' Gc- bot', sind sein' Gc- bot' ver- .cht' -und 



M: 2 

------ ten ----- sein hei-ligs Wort an aI-Iem Ort leid!, 

-

nit ge-hal --- ten sein bei-ligs Wort an aI-Iem Ort leidt' Not und wird zer- spal------_ ten 

-

nit ge - hal - ten hei-ligs Wort an aI-Iem • sem 

-, 

hai--ten sein bei-ligs Wort an al - ------ Iem Orl, sein bei-ligs Wart an al- lem Ort leid!, Not und 

nit ge - hal - ten sein hei -ligs Wort an aI - lem Ort sein hei- ligs Wort an aI- lem Ort 



Not und wird zer-spal-ten, wird zer-spal ------- - ten --------------------_ 

-

leidt' Not und wirrl zer-spal - ten, wird - - ---- zer-spal- ten - ------, 

-

Ort leid!, Not und wild zer-spal -------ten - ---------- - - ------ , 

7, ' 

wild zer-spal- ten leidt' Not und wird zer-spal ------------ -- ten, 

leidt' Not und wild zer-spal ------ -- ten, wird zer- spal--- ten ------ ---, 



Ludwl, S •• II 

• 

Von---ed - ler Art auch • rem - - • - und zart, auch---

• rcm . • zart, ed - ler Art auch • - und --rein -Von 

10 

rein - und zart, ed - ler __ I Art auch .rein • . und zart 

• - - und zart, von -- ed • ler Art auch rein - und -- ---zart 

ed - ler Art auch • rem - - - und 

Von ------- ed - ler Art auch • rem - - - und 



aD 

er- quillt - un. gott- licb Wort, da. gott- licb Wort, we- lichs gar lang 

er- un. fort das -------licb we- lichs gar lang, we- lichs 

zart er- quillt - uns fort da. gott- licb Wort we-

er- quillt un. fort das gott- licb Wort we- lichs gor 

welcb. gar lang in Zwang ent- bal- ten ist, bal- ten 

- --- lang in schwe- rem Zwang i.t, ent- bal ---1-- ist, ent-bal-ten 

lichs gor lang in schwe ______ rem Zwang ent- bal- ten 

in schwe-rem Zwang ent- hal- ten ist 



• 

.. 
ist durch Teu- fels Lisl, durch ~-1 fels Lisl durch Teu- fels 

iSI -- ---fels List, durch Teu- fels Lisl durch 

durch Teu- fels List und Men- schen- tand, die all ihm 

durch Teu- fels Lisl und Men-schen-Iand, die all ihm Bst.nd 

und ---- ihrn Bsland auf eig-ne le --- el handl. 

--- - Be- stand ----- auf eig-ne Werk ge-bau ---- el - handl. 

BSlandl auf - eig- ne Werk ge- bau _____ '--__ el - handl. 

• elg- ne Werk ge- bau ----------------------- ------ et - handt. 
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