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Henrich Gotting, 
ein hessischer Poet des sechzehnten ' Jahrhunderts. 

Yon 

Edward Schr6der . 

. . Die deutsche ·Litteraturgeschichte pllegt in der Dar
stellung des 16~ Jahrhunderts, nnd mit gutem Grunde, 
nur eine kleine Anzahl von Nalllen herauszuheben, deren 
Trager entweder neue Wege gewiesen haben oder sich durch 
Reichtumund Eigenart der Produktion vor andern aus
zeichnen, und dabei kommen die Dichter welche sich der 
Muttersprache bedienten, noch immel' besser weg als die 
Poeten in lateinischer Spl'ache, obwoh! diese an Menge nicht 
nur, sondern woh! auch durch die graBel'e Zahl kunstlerischer 
Talente uberwiegen. Das starkere kulturgeschichtliche In
teresse verdienen im allgemeinen die deutschsprachlichen 
Dichter, und ·zugleich pragt sich in ihnen del' Wandel der 
Zeit sowohl wie die landschaftliche Eigenart zumeist deut
licher 'sus; Darum hat die landesgeschichtliche Forschung 
ein Recht und sogar die Pllicht, .such den zahlreichen Litteraten 
und Verseschmieden dritten und wohl gar vierten Ranges 
ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, die in diesem J ahrhundert 
der ' volkstumlichen Litteratur mehr . als zu . irgend einer 
andern Zeit in alien Standen zu finden sind. Denn natul'
lich sind diejenigen im Irrtum, die in dem Schuhmacher 
Hans Sachs von vorn herein eine einzigartige Erscheinung 
erblicken: auch abseits der Meistersingerschulen, die sich 
doch nur in ganz wenigen Stadten finden, treffen wir zahl
reiche Vertreter der burgerlichen Gewel'be litterarisch tatig 
- wenn auch freilich keinen zweiten, der an den Nurnberger 
Meister heranreicht. In dem uns benachbarten waldeckischen 
Oorbach hat im J ahre 1555 der Geiger und Buchbinder 
Andreas Pfeilschmidt ein Drama von Esther gedichtet und 
es im Druck (Frankfurt a. M. durch Jost Kran) der 
regierenden Grafin gewidmet '). . 

') Goedeke, GrundriB z. Geschichte d. dtschen Dichtung 2. Aufl. 
Bd. II S. 862; eine neue Auflage (Goedeke unbekannt) erschien zu StraB. 
burg ohne Namen des Autors 1581 (Exemplar in der Berliner Staats
bibliothek Yp 9486): 'nen gespielt von einer ehrsamen Bilrgerschaft def 
Sladt Cijlln'. 
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, Der Landsmanii von dam die nachfolgenden Blatter be
rich-ten sollen, ist kein Handwerker: er stammte wohl aus' 
kleinbiirgerlichen Kreisen, hat aber auf der Universitiit 
stuQiert, mU es dann freilich nur zum Schulmeister einer 
Kleinstadt fern der hessischen Heimat zu bringert 

Henrich Gotting, der in den Jahren 1585-1592, 
zu Edurt drei Biichlein in deutschen Reimen herausbrachte, 
bekennt sich regelmii1lig zu seinem Geburtsort als Wilze\l~ 
lmsanlls I), Seine Familie ist freilich in Witzenhausen selbst 
nicht, weiter nachweisbar '), scheint aber in Eschwege noch 
heute fortzuleben ; ob der fiir Allendorf z, J, 1331 bezeugt<i 
Ratmann ' TheoderictlS de Gottingm (Klosterarchive 1 Nr, 982) 
etwas damit zu tun hat, ist natiirlich ganz unsicher, H. G, 
hat jedenfalls d,e im J. 1572 gegriindete gellobene Staat
scllUle besucht, von der noch heute ein ... lateinische .Inc' 
schrift{am <alten Brauhaus') zeugt, eh er 1577 die Universitiit 
Erf\1rt bezog; hier wllrde er im Spiitjahr unter dem zweiten 
Rektorat" des Siagfried. W enth ,;on Gandershein immatriku-, 
liert (Acten der Erfurter Universitiit hrsg, v, WeiBen
born 11 439): <umsonst und zwar wegen driickender Armut" 
eirigeschrieben', zahlte er nur einen Schrieeberger Groschen 
fiir di<\ Pedelle. , ,, ' , 
" Die Universitiit Erfllrt, zur Zeit ihrer ErM!nung , ~e 
einzige Hochschule l\1itteldillltschlands und zuglejch des 
deutschen Ostens, nnd auch nach 1500 vom hMhsten Glanze 
nmstrahlt, hatte die Zeit ihrer Bliite langst hinter sich, ja 
sie war gerade damals als , Gotting dort eintra!, ailf einem 
beklagenswerten Tiefstand arigelangt: si,e mag allerhOchstens 
2\>0 Studenten gezahlt haben, von denen z!lm mindesten em 
Viertel aus der Stadt ,selbst gebiirtig war': ,1577 wurden 
iiberhll-nrtt 'nur 46 ,Studenten immatrikuliert, im nachsten' 
Jahre waren es , 77" aber davon 28 (iilier 36'/0) Er!urter. 
AtlCA, die Witzenhiluser, die schon zu der Studentenliste de~, 
(j':rijndungsjahres 1392 ,eine Dreizlihlstellten, hatWil langs~ 
;!ufgehort die thiiringisclie Universitiit zu bevorzugen: erst 
gagen Ende seiner akademischen J ahre konnte Gotting Wjeder 
e,inen engsten Landsmann begriiBen, den jungen Hieronymus 
• . ... -
. . I) Auch seinen Namen schreibt er stets Iateinisch Henriclt8 
Gatti1ig(us) GfJtUngi u. a.: ieh gcbe den Vornamen ' ab 'Hcnrich', weir 
~,as ' die bis tief ins vorig~ Jahr'mndert hincin in Hessen iiblichc Schreibung; 
'War ;, mein 1821 verstorbener Hersfelder Ururgro6vate~ hieS Georg Henrich. 
Schroder, mcin 1844 gestorbener Mclsunger Gro.Bvater Wilhclm Hem::icn 
Plancke. '. ' . : - '. .'. 

" i) Nach Auskun"ft des " Hcrr.iI jlls-tizrat Etkliardt. . - . "> 



470 . Edward Schriider 
• 

Sporling aus Witzenhausen, der 1584 immatriknliert ward 
- und die GebUhren voll bezahlte, aber wegen seiner Jugend 
nicht vereidigt wurde. 

Was unter diesen Umstanden unsern Henrich Gotting 
nach Erfurt fUhrte, statt nach Marburg oder aber nach 
Wittenberg, J ena, Leipzig, allenfalls auch dem eben er
offneten H elmstedt, laBt sich naturlich nur vermuten: es 
u"uB die Moglichkeit oder die Hoffnung gewesen sein, dort 
leichter als anderwarts eine wirtschaftliche Unterstiitzung 
zu finden, und zwar wahrscheinlich durch die Beziehungen, 
welche der hessische Adel der Werragegend zu ThUringen 
haben mochte, wie wir weiter unten sehen werden. Seiu 
erstes Schriftchen, den 'Niemand', hat Gotting namlich uoch 
von Erfurt aus (1585) gewidmet: zwei Herreu von Buttlar, 
Jobst zu Ziegenhagen (dem GrUnder der dortigen Linie) und 
'Heimhart' (Heimbrodt) zu Ermschwerd (dem GrUnder del' 
Linie Elberberg); Hans Wilhelm von Bischoffshausen zu 
Bischhausen und Allenstein; Melchior und Otto von Boden
hausen auf dem Arnstein. Er nennt 'die Edlen, Gestrengen 
und Ehrenfesten' seine 'groBgUnstigen Herren J nnker nnd 
Fllrderer', und obwohl im allgemeinen solche Widmungeu 
znmeist eher eine Werbung und Bettelei als einen Dank 
auszudriicken pflegen, spricht das W ort . 'Forderer' doch 
immerhin dafUr, daB er ein bescheidenes MaB vou Unter
stUtzung wirklich erfahren hat. Aber freilich hat es nicht 
ausgereicht, das Ziel seines Ehrgeizes, die Promotion zu 
erreichen. ' 

Mindestens 8 J a.hr~ hat· G. in, Erfnrt sich aufgehalten; 
die Universitatsakten geben von ihm keine weitere Kunde. 
Nach 1585 ist er dann in die allerdings bescheidene Stelle 
eines E'chulmeisters oder Rectors (Ludimagister) in dem kleinen 
Stadtchen Gebesee, drei Meilen fluBabwarts, kurz ehe die 
Gers in die Unstrut miindet, Ubergesiedelt. GewiB nicht 
mit frohem Mute, es war nul' eine Notherberge, aber sie 
wurde fUr ihn anscheinend zum dauernden Exil, aus dem 
seine letzte Schrift und zugleich seine letzte LebensauBerung 
stammt, das BUchlein vom'Schulstal1b' 1592. Auch darUber 
wie er dorthin gelangt ist, gibt es immerhin eine Vermutung .. 
Das dritte und letzte Schriftchen G.'s bringt wieder . eine 
Widmung an adliche 'Forderer', diesmal in der neuen Heimat: 
an die Herren Gsngloff von Daniel, Gerichtshalter zu Fehrs 
und Henschleben, und Hans Vitzthum (von Eckstiidt), Ge
richtshalter zu StrauBfurt: der letztere aber hatte die 
Schwester Marie des Hans Wilhelm von Bischoffshausen zur 

• 

• 

• 
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- . .. . 
Frau, den wir oben auf der Widmungstafel des 'Niemand' 
trafen. Auch daB unter den 45 Kommilitonen der Erfurte!" 
Immatrikulation von 1577 sieh zwei Studenten aus Gebesee 
befinden, mag erwllhnt werden. 

Mit dem Jahre 1592 verlieren wir Henrieh G/ltting 
'ganz aus dem Gesieht, denn die Kirehenbueher von Gebesee 
setzen leider erst mit dem Jahre 1635 ein'). Wenn die leb
haften Klagen uber seinen Gesundheitszustand, wofiir er aUein 
dem Staub nnd Stank der Sehule die Sehnld gibt, der Wirklieh
keit entspraehen, dann ist er vielleieht bald naehher an der 
Sehwindsucht gestorben. leh furehte, daB dem krankliehen 
nnd verdrossenen Sehulrektor weder seine Sehuler noeh 
seine Mitb(\rger' in Gebesee lange nachgetrauert haben. 
Denn nach seiner Klage glaubten viele von ihnen, ein 
Lehrer gehe muBig nnd habe faule Tage - nur bei den .". 
gestrengen Herren Gerichtshaltern versah er sich eines 
giinstigern U rteils: sie wt\6ten, daB er ein saures Brot esse, 
nnd daruber habe er ihnen sein Traktatlein zugeeignet, 
das davon handle. 

Wahrend seiner Erfnrter Zeit, die fast ein J ahrzehnt 
nmspannte und in die wir neben nnd vor dem hoheren 
Fakultatsstudium die heutige Ausbildung durch die oberen 
Klassen eines Gymnasiums einschlieBen mussen, hatte er 
Beziehungen zn dem Buehdrueker Georg Baumanu am 
Fisehmarkt angekn(\pft, der naeheinander die versehiedenen 
gereimten 'Traetatlein' Gottings in sauberem Druck I).erans
brachte und das erste nnd dritte von ihnen mit gar nicht 
(\beln Holzschnitten auf dem Titelblatt ansstattete. 

. 
1. 1585. Ein zierliches OktavblLndchen, 4';' Bogen ('lI-(!; tij). 

9ti~manbt: 
• 

W i e f o· ft g e b er:; 
man an i~m roil 9titter nJerben. '2lllen 
S)auflljerren nnb 3'raroen I [0 [tets mit 6>e[inbe 
umbgdt<ll / un offt fidt ",it in plag,n mu[[,n / nii!!lidt unb 

bi,nlidt / gan!! lu[tig unb kur!!,u,i1iQ All I,[,n / unb 
• in ~'"t[dt' \R,im,n u"farret 

. Titelbild 
darnnter Spruchband: D ER NIMAND 

1) Auskunft des HeITn Oberpfarrer Girhard. 
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Der Holzsehnitt des Titelbildes stellt den 'Niemand' als 
stattliehen bartigen Mann in ritterlieher Traeht ,dar, mit 
einer langen Kenle in der Reehten, um ihn. herum rulerlei 
GerM, das ihm zum Opfer gefallen ist. Es ist die freie und 
verkleinerte· Naehbildnng des Holzsehnittes .anf dem Titel
blatt von Hntten. 'Nemo', den man in Boekings Ausgabe . 
der Sehriften Huttens Bd. III S. 107 betraehtell kann. · 

Der 'Niemand' als sehwankhafte oder fabulose Person-. 
hchkeit hat eine umfangreiche literarische Geschichte,. die 
schlieBlich sogar hinaufreicht bis zu dem Polyphem-Aben
teuer des Odysseus bei Homer. Eine eigenartige · Neu
belebung aber erhielt die Gestalt dnrch das Auftauchen einer 
'Sita Sancti Neminis' im spiiteren Mittelalter. Diesen 'heiligen 
NieII\and' hat man lange Zeit fiir eine Parodie oder Vei
spottung der ehristlichen Legenden gehalten, bis .H. S. 
peniile ' im Archiv f, Kirehen- u. ·Literaturgesch., d. M. A. 
1, 330 £I. sie als das ernsthafte Produkt eines fTeilich durch 
und dureh verschrobenell 'Kopfes, des Radulfus von Anj9u 
nachWies, der sie um 1290 uiedergesehrieben hat. Wiihrend' die 
Fiction des Radulfus in Stephano a S. Giorgio einen e,'regten, 
leidensehaftlichen Kritiker fand, haben die zahlreiche!;, Be- . 
arbeiter der 'Legenda' sie durchweg nur in scherzhaftem 
~inne aufgefaBt, vg!. J. Bolte, Alemannia 16, 193 ff.; 17; 
151; 18, ~31 ft So. gelangte ·die Gestalt in das Zeitalterdes 
Humanismus und der Reformation und uhte aut Maler und 
-' . -
Dichter eine merkwiirdige Anziehungskraft aus. 'Selbst Hans 
HoIbein d. J. lieferte 1515 eine Darstellung des Niemand auf. 
einer jetzt in Ziirich befindlichen Tischplatte (Woltmann, 
Holbein u. s. Zeit 2. Aul!. I 110 I., Il 163, abgeoildet bei 
P. Ganz, Klassikei' del' Kllnst Bd. xx: S. 232), nachdem ihtiI 
die: Holzschneider schon mehrfach vorausgegangen waren, 
bald erscheint er als zerlllmpter Bettler in eiligem Schrit!, 
bald als vornehmer Herr in r)lhiger Haltnng. Die Diehtel' 
haben ihn in lateiniseher wie in, dentseher Spraehe besungen, 
nnd eine Reihe soleher Erzeugnisse faBte' noeh . Caspar Dor
navins in seinem 'Amphitheatrum sapientiae jocos~ria<i (Hanan 
1619) Bd. I S. 757'--771 zusammelh w01>e,i er aueh das Ge
dieht unseres Gotting (S. 761- 7.71) in lii$sigeI? ,Abdruek er-
neuerte. . ". .' " 

• . - ~ - r' 

Einen starken ' lite,rarisehen :Erfolg·'haben .nur zwei 
Autoren gehabt: einmal der.Str'fBburgel' Bader Jorg Sehan, 
der sein zwanzig Jahrw alteres. G~~i,cht . :Der. Ni~,\lland', aueh 
'Del' unsehuidlg'" :N"ieniand'; imf " die liederlieh~Jl .. Diens.~
bot en, die alles was sie sftndigen, auf den' Niem,and · sehieben, 
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153~ total umsehuf zu einer reformatorisehen ' Flugsehrift 
'Der wolredent Niemandt' , die aueh in mgliseher Spraehe 
umgearbeitet wurde (s. J. Bolte, Ztsehr. f. vg!. Litgeseh. 
N.F .. 9, 73 ff .), und dann Ulrieh von Hutten mit seinem 
Jngendsehriftehen 'O~Ttq. Nemo' (1 512, umgearbeitet 1518), 
156 Verse (78, ursprilng!. nur 48 Distichen), das bis 1547 
15 Drueke erlebte (vg!. Boekings Ausgabe I 175 ff., III 107 ff.). 
Beide, der Deutsehe wie der Lateiner, filhren den Niemand 
redend ein, bei beiden hat die Umarbeitung das ursprilnglieh 
rein seherzhafte Motiv naehtraglieh ins Ernste gewendet. 

: Bei unserin Gotting, der anseheinend beide Diehtungen 
gekannt hat, 'und zwar diejenige Jorg Sehans als Flugblatt in 
del' ersten"Fassung, dfejenige Huttens in del' zweiten, tritt das 
zeitgesehiehtliehe Moment wieder ganz zurilek. ' Vie sehon 
die langatmige Vorrede, 'welehe der Widmung an die 
adli"ehen Gonner -Io1gt, ankilndigt, hat das :naehfolgende Ge
dieht (1430 Verse), mit dem er sieh ' in seinem lieben Yater
land' wieder in Erinnerung bringen moehte, allein zurn 
Gegenstan$l den vielgelasoorten Niemand, dern saumselige 
\md liederliehe Dienstboten alles Sehuld geben was sie im 
Haushalt ihrer H errsehaft verlieren, zerbreehell od er 80nst 

• • rUlDlerell. 
_ . N aqh 'einem offenbar fitr andere Zweeke geselu'iebenen 
nnd :hier reeht ungesehiekt vorangestellten Lobpreis der Ge
duld und einem knrzen Pr.ologus, hebt der Diehter an: 
,. " " -- . " 

-- . " , R'ompt ger, hompt l)er, il)r Hebet; Ceut! . . : · ' , 

• • 

.. , 

., '9Jlein' '2Iuenlgeur uerhcmct geut: ' . . 
" '. Wen bic(es rouitberbor Glcbid)t , , 
, '- . '-, 'l3iellcidjr !n(eim R'opff (el!lOlit beud)t, 

.. 
• 

.' 

• 

'.Jlid)t vbel foil ers nemen an; 
60nbern ben 6djimp(( r~djt rool l,.rfton. 

'))lan muti bie '(liart oudj friilid) mod)en 
''l3nb 'voffel1 reiam. in 6djimpfffod)cn; " 

'l3illidj' tilon ~ins' umbs anber foil 
811. 6djroe!lereg a~llled)f~ln rooL 

". ." 

. , .. 
. ' 

.'~ . ' . 
Wer nun dariaeh ein besonders amitsantes Gedicht er-

waroot, wird 'freilieh enttauseht -werden. Bei Seban und 
Hutten handelt. es sieh urn eille.- Klage des Niemand. Diese 
glilekliehe Einkleidung hat Gotting nieht durchgefiibrt, ein
mal weil das bei der Ausdehnung; die er dem Stoffe gab, 
sehwierig war, und dann weil er , dem es nieht gelang, ,die 
Leiden Niemands an sieb seherzh"ft zu gestalten, eine Anzahl 

I , .. , . 
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mehr oder weniger lose mit dem Stoff zusammenhangender 
Schwanke einschaltete, durch die er dem Gedicht das ange
kitndigte hnmoristische Element zuf!lhren woJlte: Es handelt 
sich freilich durchweg um Geschichten von ungetreuen, un
geschickten oder faulan Knechten und Magden, und so bleibt 
immerhin der Charakter des Ganzen gewahrt; es ist ein 
Scheltgedicht auf die schlechten Dienstboten, die nat!lrlich 
bier im Hohlspiegel der Satire erscheinen, aber immerhin 
so, daB manch zeitgeschichtlich interessanter Zng zn Tage 
tritt. 

Dem Gedichte lehlt jede Disposition nnd Ordnung: es 
verlault atemlos und ist unter allen Niemand-Dichtungen 
die weitschweifigste und schwerst genieBbare. Dieser Stoff 
vertragt iiberhaupt nul' die Form des Epigramms, das gewif3 
auch in grotesker Hanfung wirken konnte, und die der 
durchgefiihrten 'Klage' . Zu beiden war der Yerfasser nicht 
fahig. 

Gottings spatere Dichtungen streben dagegen wenig
stens auBerlich nach straffer Disposition und empfehlen sich 
dem Leser anch sehon dureh ihren dem Gegenstand ange
paBten, wesentlieh geringem Umfang. 

n. Das zweite Gedicht (1590) k()nnte durch den Haupt
titel den Eindruck erwecken, als geh()re es in die R eihe 
der Satiren auf den Unfng und Aberglauben der Alehymie, 
deren das 16. Jahrhundert eine ganze R eihe aufzuweisen 
hat, so wenig wie es diesen gegeniiber an einer Verteidigung 
der geheimen Kunst fehlte '). Bei Gotting handelt es sieh 
aber urn eine ernste, in das Gewand des Reimdialogs ge
kleidete Sittenpredigt. 

<S.emerte S\'unlt 

G)olbt onb G)elbt 3U 
madjcn I ~arinnen 'l3iererlel) art / ~ie lellte aber 
bie fidJerftc I befte I geroiffefte I 'l3nb bie anbern ~relJ 

(ob fie mol gcnungfam probieret I bodj fdjeb, 
!idJe unb uniidjere) roarljafftig meit 

chertriff!, ftirgcftcllet 
roerben. 

' ) Vg!. Goedeke, Grundri6 2. Aufl . II 285. 
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~((en armen ~I)riften / f 0 
befien au biefem aeitlid)en leben / je!lo ill biefer ge

fdjminbel1 3eit bebt'lrfftig / au fOl1berlidjem ~roft / 
91u!l / onb gefollen uleifsig be-

fdjrieben ~urdj 

5)enricum G:i6ttingi Wi!lellljujnnum 
L"di Gebesen; M. 

'2[11 ben gut~er!ligen edfer 
[Folgen vier Reimpaare 1 

M. D. xc. 
4 Bogen ('ll-~) in , kl. 4 0 (16 unpaginierte B];\~ter). 

Am SchlllB (vorletzte Selte) nach einem Buchdrnckersignet 
(geHilgeltel' Engelskopf): . 

(jjebrudtt au (l;rfforbt / burdj (jjeorgiulll 
'Sommon ouff bCIlI 'Sifdjmordtl. 

N ach einer Vorl'ede in Reimen, die n6chmals iibel': 
schrieben ist 'lln ben (jjut~er!ligcn eejer, und in del' del" 
Verfasser die Dilrftigkeit seines eigenen Haushalts .betont 
und versichert, daB er sich dariiber durch die Betrachtungen 
hinweggeholfen habe, welche dies Biichlein enthillt, folgt 
ein langerer 'Prologus', welcher nach Art del' Zeit da. 
Argumentum des W erkchen. enthillt. E in kurzes Gesprach 
fiihrt uns zuniichst die drei Personm vor, welche in ihreI' 
Art knrz die weltliche Geldgewinnung vertreten, und dann 
gibt jeder Einzelne einen ausfilhr!ichen Bericht von seineI' 
Kunst, Gold und Geld zu machen, und entwickelt dabei mit 
derbel' Deutlichkeit sein Lebensideal. 

1. Del' W u ch ere l' rilhmt sich, daB er mit seinem 
Handel aUe andem weit ilbertreffe nnd in del' Lage sei, ein 
iippiges Leben zu fiihren. Das Festhalten am ererbten Gut 
bringt die verschiedenen Stande hiiufig genug in Verlegen
heit und zwingt sie Geld Zll borgen. Mit mnf Prozent 
leibe man heute nicht mehr aus, solche Schulden !ieBen die 
Lente gem ewig stehn. Also kurzfristige Darlehen bei 
hohen Zinsen, und vor aUem Getreidewllcher: mit K orn 
(d. i. Roggen), Gerste und Hafer! 
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3d) aon bos befte (!jolbt gemacljn 
9Jlit Iiftign unb uerfcljmi!lten facljn, 

, ~es bin id) fro Don grunbt meins Ijer!ln, 
9Jlein eebtag roil iclj nicljts oerfd)er!Jn. 

Wonn einer gleid) mir laufft bauon 
'Bnb left bei mir fein S)onbfcljrifft fton, 

'Betreuget mid) umb loenig (!jelbt, 
'lIlies bann gemein ift in ber Welt, 

~os muil ein anber ,gelten boclj, 
~em id) fein 3infl fd)reib nod) fo Ijoclj: 

3c1j maljn jljn omb ein -:Retorbot, 
~os er oie((eicljt oergeffen Ijat; 

£lb ersgegeben ober nid)t; 
'2lus meim ~egifter id) berid)t: 

~a finbe iclj aein ,.~ebit ftaljn . 
. ~ergleicljen 'mel)r ' iclj ' 3eige an. , 

, " , , 
.' . . 

, 

• 

• " Mit 'salqhen 'R anken habe es in diesen Tagen mancher 
zur SteHung eines Grafen gebracht - man brauche keine 
N amen zu nel?-nen: sie seien bekannt genug . 

2. D e r Burge r a d e r Hahdw e rk s mann hat auf 
seine W eise den W eg gefunden, 'J aachimsthaler' zu machen. 
Man , dad keine Leistung ' und var 'allem 'keine Waren auf 
Bdrg ' liefern,- sandem ,muB sich aHes bar bezahlen lassen :.---. 
dam" ist das ' Handwerk die sichere Basis des W ahlstands. 

, . .' . 

~arumb ~ie . befte st'unfl id) ocljt, , '" " . ' 
,. Wie man bas (!jolbt mib 6Uber mad)l: 

, , ' 
, , 

, 

· , ; . 
" ~as einer lern ein"S)gnbroerm gut 

· . ' . " 'Bnb Ireibe bos ' mit fret)em nlut. 
• 

• 

, ,',. , " '~in S)onbhuerm Ijat ein gt,ilbm 'grunbt', 
:' , :, 6pricljt mol' in einem. fpricljlllort ntnbt, ., , 

, . Q:jilb ' Ireget ·tcgliclj (!jelbi. ins gaua, ' , 

, 
•• • J -, . , . 

, , , , 

· ' , 

· , 

• 

~omit han lilan Illas , riditen oUfl: . . 
, ~s fCI) . ein i5d))leiber ober 6c1jmibt, 

, '~en 6c1jufter metn fro 'aud) Ijicmit, ' 
~esgleid)en 'Beutler, 6 ,cIjreiner ': gut; , , 
" 'll3as 11I0n fHr S)ctnbtnieriR trei,6en tljut" 
~ie mcin id) 0(( in' eincr' 6uin!)1- " " 

, " ~omit ,id) balb 3um ' I)anbel auml1l, ': , . . , . . . . . 

, 

• 

" ' ". . , ~ - , • • • • 

>- ' Undo min ist' von def Auslage der -iel'tigen Waren ' die 
~ed'e, die : uniei keinim U nistanden ohne Barzahlung :hinausc 
g egeben werden diirfen . . ·:Dei' . Sprecher ' "elbst "steHt , ~ich 

• 

• 
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schlieBlich als Backer' vol'; ' del' keine Semmel ohne Geld 
ausliefert . 
. 

3. Del' B a u e r sman n betont die Wichtigkeit und 
Eintraglichkeit seines Bernfes : denn Brot ist doch scblieBlich 
die notwendigste Ware. Er halt es gegeniibel' den Alchy
misten, nach einem nicht mehl' neuen Wortspiel, mit del' 
l'echten Kunst del' 'Altcnmistica' '). Und allzu beschwerlich 
ist sein Bernf auch nich t. 

~urdJ bicfc .R'unft cnb '2!ckerbow 
~cr '801orsmon gut fompt fcincr frow 

3n grofie <l:IUter tvirb gebrodJt 
'Enb wirb on (!;ckern rcid) mit !nad)t; 

))at rein gcrti~ig S:ag bOl'l1cbn, 
.R'on bann on arbeit friebfmn lebn, 

))elt .R'nedjtc, 9Jlegb onb onDr <l:Icfinbt, 
~ie mUffen fUr j~n onD fcinc .R'inbt 

'UU 'Urbeit tretvlidj ridjtcn ous, 
~ictveil blcibt er in fcincm ))ous. 

• • 

• 

Er streckt sich - im Spatberbst - bebaglich auf einen 'Hell
stein' '), liiBt die Kacheln hiibsch fiillen und.die 'Darntze' 3) 
gut durchwiirmen, wahrend ihm die Frau Kuchen backt, 
in denen sie Butter zergehen laBt '). In solchem Behagen 
erwartet er den Besuch del' reichen Kaufleute. die mit vollem • 

Geldbeutel antreten und ilen verlangten Kaufpreis fiir K orn 
und Gerste blank auf deu Tisch legen. 

4,. Nun aber tl'itt del' alte San c t Ohl'istianus 
auf, del' Predigel' del' christlichen Lehre, del' llur um Gottes
lohu jedem Frommeu dient, del' da strebt, 'dns beste Gold 
zu machen': denn an Gottes Segen ist alles gelegen. J eder 
del' einen ehrlichen Beruf hat, bleibe darin fleiBig, vergesse 

1) Vgl. d. J 0 h. CIa jus: Altkumistica. Das ist: Ein wunderbarliche. 
seltzame vnd bewerte KUDst Au6 :Mist Gold zu machen. Wider die be
trieglichen Alehimisren (Amberg 1586), und dagegen ALL ant e r w aId: 
Widerlegung der Altkuhmisterey (0. O. n. J.). 

I) Was das ist, hab ieh bisher nicht ennitteln kannen; doch wohl 
ein Warmstein, der vielleicht gehohlt war ? 

I) Ob Gatting dies Wort fUr die heizbare Stube ooch aus seiner 
hessischen Heimat kannte ? DaB cs dort einst heimisch war, aber si eh 
frUh auf den Norden beschrankte, zeigt Vilma.r, Kurhess. Idiotikon S. 76: 
'Don se ' . 

") Wohl unsere althessischen 'Steinkuchen', die aul dem 'Stein' ge
backeD, dann dick mit Butter bestriehen nnd so heiJl znsammengerollt 
verspeist wurden. 
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abor iiber dem Hasten naeh Erwerb aueh das Gebet und 
den Dank gegen Gott nieht. 

Es sehlieBt sieh wieder ein Dialog an, in dem die Ver
i reter del' drei Erwerbstande dem Christianus antworten, 
-del' seinerseits die Mahmede fortsetzt. Die Wirkung au! 
den Wueherer bleibt zunitehst aus - wir miissen hoffen, 
daB des Christianus Gegenrede besseren Erfolg gehabt hat. 
Del' Biirger ist naehdenklieh geworden und bittet urn weitere 
Belehrung, die ihm zuteil wird. . Der Bauer gelobt sofort 
Besserung: er will das Gesinde nie wieder mit dem Bissen 
im Munde und ohne reehtes Tisehgebet zm Arbeit hinaus
treiben. - Zuletzt nimmt der Diehter selbst ausfiihrlieh 
das W ort., ohne zu den Reden des Christianus etwas neues 
hinzuzufiigen. Und damit nieht genug - das Werkehen 
mull noeh einen eigentIichen 'Epilogus' haben, bis es gliiek
lieh mit den Versen sohlieBen kann : 

• 

~os ~eten ijt bel' 6djliifjel gut, 
~01l1it 1I10n 01l3eit offnen tlJllt 

~ie $djo!lhomr oiler (\)1)>t>t(!;6 gob. 
3u eim Cotdn') bir biefes ~ob! 

~iemit Illiinf d) idj ein gute 9'!odjt: 
3um 910dJt~eil fe~ bifs st'eim gemodjt! 

Ill. Den wehmiitigen Ausklang von Gottings litterariseher 
Tiitigkeit, ein Mitleid erweekendes autobiographisches Doku
ment zngleieh, bildet 1592 das anscheinend an keine litte
rarisehe Tradition gebnndene, hoehst personliche Gedicht 
vom 'Schnlstaub' : 

PVLVIS SCHOLl\STICVS, 
'Dos ift: 

6cf)ul)fftaub t 
'!lon 9.RuQe I Un!u[t unb 'IDibermertigkeit I [0 
ein nleifsiger nnb getrelller Praeceptor obe l' 6djulmeifter / in 

feiner 6cbulen IJabcl1 unb c11Ioftei)cn mUfe. 6nll1pt angei]cnglem 
kur!}ell ~eridJt / Wm.; er rid) baril1l1cn miherumb 3ugetr.often I}nbe I 

~efdJrieben burdj ~enricu1l1 (\)Ottingi / 
Gebesenue Scholae M. 

[>titelbilb 1 
2 Bogen ('ll ~) in Quarto. 

1) 'Latein' = Schulwcisheit. 
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Das Titelbild, welches die Hnlfte del' ersten Seite eiunimmt, 
wUrde ioh hier als schnlgesohichtlich interessante Darstellung 
gem zum Abdruck gebracht haben, wenn es nicht bereits 
an anderer Stelle bequem zngiingJich ware : - bei E. R eicke, 
Lehrer und Unterriohtswesen in der dentschen Vergangen. 
heit (Monographieen Zllr Knlturgeschichte IX) J ena I 90 1 
Abb. 48 wird del' Holzschnitt nach einem Exemplar del' 
Sammlnng Schreiber in Potsdam geboteD, ohne Kenntnis 
del' Herknnft r esp. del' Zugehorigkeit : offenbar ein Ans· 
schnitt, den ein frUherer Sammler handschriftlich mit del' 
Jahreszahl 1592 versehen hat. Nach Art alterer JIlustration 
sind in einem groBeren saulengestiitzten j1,anm (mit dem die 
Schnlstube von Gebesee gewHl keine Ahnlichkeit hatte !) 
mehrere Scenen zusammengedrangt: hinten links ItecheD ' 
nnterricht, re"hts Gesang; vorn links eine ZUchtigung, rechts 
Lesen odeI' Ubersetzen, wobei der sitzende Lehrer eine 
machtige Besemnte in del' R echten h 1llt. 

Au! del' Riickseite des Titelblattes steht die Widmung 
an die ad lichen Gerichtsherren. Den SchlnB des Ganzen 
bilden au! der letzten Seite lateillische und griechische Zitate 
und W ahlspruche, durch welche del' Schulmeister VOll Gebe· 
see seine Uberlegene Gelehrsamkeit knndgibt . 

Dos Gedicht selbst (392 Verse) beginnt rnit einer Urn· 
schreibung ' Was ein Praeceptor fel) .' Un<;l dann geht es zn 
dern 'ersten Unlnst' fiber. In fun! dnrch Uberschriften mar· 
kierten Kapiteln erfahren wir. 

1. <l:in Praeceptor mllfs mand)CI1 vb!en <Bcrud) aUff!efen. 

2. l)at mand)erlei molestias von feinrtl 
st'naben. 

3. mufl mond]en fiir fein SJinbern fe~en, 
ba aud] nid)t fonberlid]e luft. 

4. verbienet von viclen groUen SJafs, 91eib 
onb 30m. 

5. verQiffel vie!, onb mirb ofihnals fel)r 
ge~mbert, beibe all feinem ftubierclI vnb 
0111 Promovieren. 

Znrn SchluB: st'ur!lcr 'Unbcrrid)t: 

Was fid] eill fleifliger vllb getrelUCl' Proeceptor ill fold)em 
feinem mii~efcligen vnb iiir ber Welt vngliidtfeligen Eitanbe 311 
getro[ten ~abe. 
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Diese Disposition wirel nun freilieh nicht eingehalten ': 
wes das H erz voll ist, des flie13t der Mund iiber, und 
Gottings Klage gilt vor allem dem unertriigliehen . Gestank 
in der Sehule - mit ihm beginnt er und auf ihn kommt 
er immer wieder zuritck: er macht ihn krank, bringt ilIm 
bestandig Sehnnppen und Sehnodel : Catharrum neunen8 die 
Gelehrten. So ,,';rd er sehlieBlieh mit seiner Lnngenkrank
heit die ganze Familie ansteeken! 

-

60bolb nun ein Praeeeptor gut 
~er 6dJulen tf)l'lr ouffjperren tf)ut, 

~cs 9Jlorgenbs frul)" obr nod) 9Jliltog, 
~CI1l er gor nidJt entgel)cn 1lI0g, 

60 ge1)1 il)1lI unter '2(ugen ftordt, 
Sn feinc 970fj, ~ebein unb 9J1orm, 

<!:in ford) ~erud) uon felt30nt bingn, 
~auon rool roc1)r fc1)r lliel 3U fingn: 

'!lon '!lnltcr, st'tlfi, 6pent, <!:I)er, st'(6fi, 
'!lon 3lOicbeln, st'nobloun) unb ~em6fl, 

:RcudJt fOlUr unb ftia gctemperirt; 
'!lnb cf) fief] eins ein IOcng uerliert, 

60 jinb [id) bolb ein nem ~eruef], 
~en bringn bie st'noben on eim [d)ud): 

Wenn einr ein oug 1)at ousg.etreltn 
£lber l)itlbr ber 9Jlourcn feign gCRnettn '), 

usw. 

, 

lm 2, Kapitel wird iibe. all die kteinen Besehwerden 
und Klatsehereien del' Kuaben geklagt; im 3. wird die 
H andhabung der Rute besproehen : 

6tubieren ift ein [old)c st'unft, 
CSd) bilt obr uDr umb (nub onb gun[t) 

~ie nur mit :Rutl)n 3um 'llr[e ein 
~e[tridJen unb gel)010n roil rein. 

6ic I)eiffet liberalis ars, 
'!lnb ift jl)r brumb ber I)inber pars 

'lllfein geroeid)l unb eonseeriert; 
~o mufl fie roerben eingef dJntiert. 

Aber solehe humoristisehen Tone halten nieht 18nge vor . 
Immer wieder brieht Griesgriimigkeit und Bitterkeit dureh : 
K apitel 4 gilt dem Kampf gegen 'Hans Unverstand', und 

1) Zwei wortgeschichtlieh interessa.nte Ausdrucke fUr 'in Menschen. 
kot treten', 
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in Kapitel 5 nimmt in einer verzweifelten SchluBklage alle 
vorangegangenen Beschwerden noch einmal auf. Das Resultat 
ist: in diesem Berufe werden die meisten friihzeitig miide 
und stumpf. Und dabei muB er selbst zugestehen, daB er 
alle seine bitteren Erfahrungen nur 'in etlich wenig J ahren' 
gesammelt habe. Wenn er zum Schlusse sich selbst ermahnt 
'Schweig . also und sammele feurige Kohlen auf das Haupt 
deiner N eider und Feinde', so fiihlen wir: diesem Mann e 
wird solcher Trost wenig geholfen haben. Er konnte die 
Sehnsucht nach der Universitat zuriick und den Kummer, 
daB er nicht zur Promotion gelangt war, nicht iiberwinden. 

Gatting hat seine drei Gedichte in den iiblicben km'zen 
Reimpaa-ren der Zeit abgefaBt, die man falschlich KniUel
verse nennt: silbenzahlend, 8 silbig stumpf. Aber seine 
Verse sind nicht iibel, sie iibertrefl'en die mancher Zeit
genossen - und sie werden. in IT und III entschieden noch 
besser. Sehen wir von der AuBerlichkeit ab, daB der Grund
satz des stumpfen Versschlusses zu starken Synkopen fiir 
das Auge zwingt, so ist die Zahl der W ortkiirzungen durch 
Synkope und Apokope nicht iibergroB. Verletzung des Wort
akzents begeguet iiberhaupt nur in dem ersten Gedicht, in 
den beiden spateren ist sie ofl'en bar streng gemieden. 

Die Reime weisen oft genug auf die Aussprache der 
hessischen Heimat hin, aber doch nicht haufiger als wir es 
auch bei den besten Dichtern dieser Zeit gewahnt sind. 

AIs eine Unart des ausgehenden 16. Jahrhunderts be
ginnt sich der starkere Gebrauch van Fr~mdwortern geltend 
zu machea, die auch mit Vorliebe in Antiqua gesetzt sind. 
Es ist wohl bei Gatting auch etwas Bildungseitelkeit mit 
im Spiele. 

SchluBbemerkung. Die Originaldrucke der Gedichte 
Gattings sind sehr selten. Den 'Niemand' und die 'Bewahrte 
Kunst' habe ich in Exemplaren der Berliner Staatsbibliothek 
benutzen kannen. Auf das Exemplar des 'Schulstaubs' in 
der Breslauer Universitatsbibliothek und damit auf das 
Werkchen selbst hat mich Herr Mittelschullehrer Hage
darn, hier, hingewiesen, einer meiner Kriegskameraden, 
dem ich hiermit auch afi'entlich danken machte. 
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