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Am 5. Oktober 1958 jahrte sich zurn 150. Male der Geburtstag des hes
sismen Arztes Dr. E u g e n Ho f I in g. Er stammte aus Fulda und starb 
am 21. J uli 1880 als Sanitatsrat in Esdtwege. Sein Name ist, wenig rUhmlich, 
in die Liedforschung und Literaturgeschichte eingegangen als der eines Man
nes, del sidt mit anfanglichem Erfolg als Dichter des volkstiimlich gewor
denen Liedes ,,0 a 1 t e Bur 5 c hen her r 1 i c h k e i t" bezeidmet hat, 
dessen Atillerungen jedoch a15 angeblich unhaltbar zuriickgewiesen werden 
mull ten. Seitdem ist sein Andenken durch den Verdacht getriibt, er habe sich 
unverdienten Dichterruhm aneignen wollen. 

Hoflings Autorsmaft wurde Un J ahre 1877 auf einem Marburger Kommers 
in Anwesenheit und mit Zustimmung des 69jiihrigen alten Herrn bekannt· 
gegeben. Erklarungen iiber die naheren UmsHinde, unter denen die Dichtung 
entstanden ist, hat er selber nicht niedergelegt. Wir besitzen nur Mitteilungen 
aus zweiter Hand, nach mUndlichen AuBerungen Hoflings. In diesen Berichten 
finden sich WidersprUme. Zwei der Berichte stimmen aber darin Uberein, daB 
Hafling das Jahr 1826 al~ Zeitpunkt der Entstehung und das Beiblatt "Di
daskalia" einer Frankfurter Zeitung als den ersten Druckort angegeben haben 
soll. Bedenken wurden nicht laut. Haflings Name zog in die Liederbiicher ein. 

Etwa zehn Jahre nach dem Marburger Kommers fand WILffELM ERMAN, 
Bibliothekar und Hochschulkundler in Berlin, spaterhin Verfasser des grund
legenden Werkes "Bibliographie der deutsmen UniversWiten" 1, den voll: 
standigen Druck des Textes unter der Obersmrift IIRiickblicke eines alten 
Bursmen" in dem Berliner Unterhaltungsblatt "Der FreimUtige"!, in einer 
Nummer vom 9. August 1825. 

Anfang 1891 legte ERMAN seine Entdeckung der Offentlichkeit in den Bur
schenschaftlichen Blattern' vor, jedoch nicht als Berichtigung der Angaben 
Hoflings, sondem als Beweis dafiir, daB dieser der Dichter iiberhaupt nicht 
gewesen sein konne. Die Widerspriiche in den Mitteilungen aus zweiter Hand 
fielen nun schwer ins Gewicht. Hatte ERMAN die Moglichkeit, der Abiturient 
Hafling habe das Lied in seinem 18. Lebensjahr geschrieben, allenfalls gelten 
lassen wollen, so lehnte er sie nun fUr den Primaner Hofling im 17. Lebens
jahr ganzlich ab. Auf einen kraftigen, inhaItlich sehr beachtlichen Widerspruch 
des Eschweger Arztes Dr. WILHILM BRILL 4 versteifte sich ERMANS Standpunkt. 
Der Herausgeber der Blatter glaubte seltsamerweise, die Angelegenheit sei 

1 2 Bde. (Leipzig 1904/05). 
2 Hrsg. von AUGUST KUHN, Verlag der Schlesingerschen Buch.- und Musikhandlung. 
3 Jg. V (1891) 175 ff. 
4 Burschenschaftliche Blatter Jg. V (1891) 241 if. 
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damit "rasch erledigt# worden. Die Ausspradte wurde abgebrcx:hen. Dem 
SanitiHsrat halte der Too langst den Mund versmlossen. 

Der unerledigte Streitfall halte jedom weitgehende Folgen. Der Berliner 
Musikhistoriker Mu FRrEDLAENDER, Fachkenner in der Liedforsmung, smrieb 
sogleich in aem kritisch.historismen Kommentar seines "Commersbumes" 5 

folgende, auf Erman fuBende Bemerkungen rueder: 
Im Juli 1877, beim Marburger Universitiits.lubilaums.Kommers, wurde in iiher

rasmender Weise verkiindet, der Dichter sei der beim Kommers anwesende Sani. 
Hitsrat Eugen HoEling aus Eschwege. Dr. Hofliog gab die Mitteilungen uber seine 
Autorsmaft dann "fannlim IU Protokoll .... Er lieS die rausmendsten Ovationen uber 
sim ergehen. Nach seinem Hinsmeiden wurde filr .. den Dkhter der Bursmenherr
lichkeit" am Sterbehaus eine Gedenktafel angebramt, deren InhaIt Scheffel verfaBte. 

Seitdem sind in Folge Dr. Wilhelm ERMANs sehr sorgHiltigen Untersuc."lungen 
(Bursmensdt. BHitter 1890) manmerlei Zweifel an der Autorscnaft H's. lautgewor. 
den. Hof1ing ist am 5. Oktober 1808 geboren. Er mUBte <las Lied also im Alter von 
16 t/l -16 1/. Iahren, als er Unterprimaner war, gedidttet haben; vor seinem Abi
turientenexamen war ihm aber naen eigener Aussage .alles studentisme Leben und 
Treiben nom ganzlich unbekannt geblieben.H 

- Seine Angaben liber Art der Ent
stehung und Veroffentlichung des Gedichts haben sim als irrtUmlich herausge
stellt. Auch hat er sicn nie wieder dim.terisch betatigt. Um so auffallender ist es, daB 
der 16jahrige Gymnasiast ein so formvollendetes Gedicht, in dem skit die reifste 
Lebensansch.auung kundgibt, verfaBt haben sollte. 

Wer diese Zeilen liest, glaubt rumt mehr an H6iling aJs Verfasser. ERMANS 
Zweifel waren somit als wohlbegriindet und entsmeidend in die wissensmaft
lime Liedforsmung eingegangen. In dem Namschlagewerk "Volkstiimlime 
Lieder der Deutsmen im 18. und 19. Jahrhundert" des Volksliedforsmers 
FRANZ MACNUS B6HME' findet sim nam der Darstellung der Marburger Vor
gange bereits die Bemerkung: RDoch das war nur ein Begeisterungsrausch, eine 
Tauschung; die Gedenktafel wird man wohl wieder entfernt habenu 

7. In sei
ner Bearbeitung der vierten Auflage des Liederlexikons HUnsere volkstUm
limen Lieder" von Hoffmann von Fallersleben 8 mamte sim .um KARL HER
MANN PRAHL FriedlaendeI1s Augerungen zu eigen. Die Konversationslexika nah. 
men davon Notiz. Die bequeme Nachschreiberei hatte zu einer Achtung Hof. 
lings gefiihrt. 

Natiirlim wurden aum die Herausgeber der Liederbiimer unsimer. In der 
50. Auflage des Lahrer Kommersbumes (urn 1892) wurde die Angabe "Dr. 
Eugen H6fling in Esmwege" wieder gestrimen, in der folgenden Auflage 
(1893) heiSt es: ,,1825, .ber smwerUm von Eug. H6fling", in der 55.-58. 
Auflage (urn 1895) steht jedoch wieder: .Eug. H6fling 1825". Vielleimt hat 
die Einweihung einer zweiten Gedenktafel an dem Hause Wettergasse 16, das 
H6fling als Marburger Student bewohnt hat, dazu beigetragen '. In der 

5 (Leipzig: Peters 1892). 
6 (Leipzig: Breitkopf u. Hiirtel 1895). 
7 Die Tafel befindet sim. nom. heute Uber dem Eingang des Hauses BrUdcen

straSe 25 in Esenwege. 
8 4. Aufl. (Leipzig: Engelmann 1900). 
9 Gestiftet 1895 von der Marburger Bursm.ensm.aEt Arminia. 
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100. Auflage (1914) findet sim unter dem Lied nur nodl die unbestrittene 
Jahreszahl d .. ersten Drud<es: 1825. Dabei blieb es, bis in der Neu-Ausgabe 
von 1953 (151. Auflage) notiert wurde: "Soit 1825 bekannt. Wohl aus HalIe." 
Hoflings Name war aus dem fiihrenden deutschen Kommersbuch verschwun
den. In den akademismen Verbands-Liederbtimem der neuesten Zeit fiihrt das 
Lied weiterhin sein verfasserloses Dasein. 

Heute, aus dem Abstand von fast sieben J ahrzehnten, sei es erlaubt, die 
Streitfrage zunamst einmal v 0 mOb j e k the r aufzugreifen. 1st es nam 
Inhalt und Form der "Rtid<blid<e" meglim oder unmoglim, wahrsmeinlim 
oder unwahrscheinlich, dag ein Jugendlimer, ein etwa 161/ljahriger Primaner, 
sie im Jahre 1825 gedimtet haben kennte? 

Im Grundsatzlimen hatte die inzwismen weitentwid<elte psymologisme 
Forschung keine Einwande. Nach EOUARD SPRANGER 10 konnen sich angeborene 
Empfanglimkeit und Phantasieftille im Jugendlimen zu hoher Sensibilitat, zurn 
leichtesten Mitschwingen, Miterleben und MitgenieBen steigem. Vieles, was 
weder selbsterlebt ist, noch eigentlich J¥ verstanden" werden kann, wird an
empfunden. Wo angeborener G .. taltungsdrang hinzukommt, frtihe Entwid<
lung der Spramgewandtheit und des Formgefiihls, sind bemerkenswerte dim
terische Leistungen maglich. Diese Erscheinungen kiindigen sich bei mannUchen 
Jugendlimen (nam SPRANGER) im 14. Lebensjahr an und versanden in der 
Regel im 22. Jahr. Dies sind die nonnalen Grenztermine. Der Verlauf im Ein
zelnen hangt vom anlagebedingten Reifeproz.g ab. Weitere Grenztermine 
innerhalb dieses Zeitraumes, etwa zwismen dem 17. und 18. Lebensjahr, gibt 
es nicht. 

Gerade im Lied - so ware anzufiigen - bestatigt sim, daB der Jugendlime 
sim gem in eine .Rolle" runeinsingt, die ihm nam Alter und Lebenslage gar 
nimt oder nom nimt ansteht. So will sim der knabenhafte Wandervogel in 
seinem Lied gem einmal als aiter, hieb- und stimfester Landsknemt fUhlen, 
ein wohlbehtiteter Student einmal als "fahrender Smtiler und wtister Gesell". 
So konnte skn ein Primaner als "alter Bursch" vorausfi.ihlen - und das hat 
er in frUheren Zeiten bekanntlim gem getan - und "Rtid<blid<e" in einen 
Lebensabsmnitt erdimten, der nom vor ihm lag. Aber - wird man einwen
den - das hat dodl seine Grenzen! In die wahre Gedanken- und GefUhlswelt 
eines Greises kann sich ein Primaner n i c h t hineinphantasieren. Darauf ist 
zu antworten, daB dieser Fall in den "Rtid<blid<en" gar nimt vorliegt. 

Fast alle, die das Lied gesungen haben, sind einer tief eingewurzelten 
Tausmung erlegen, die bis heute vorgehalten hat. Sie glaubten und glauben 
roit ERMAN, daB die Dimtung "den Rtid<blid< des I a n g 5 t imP hi
li 5 t e r 1 and ewe i 1 end e n Al ten Her re n auf die 6mone Bur
smenzeit mit einer liebenswiirdigen Mischung von Humor und Wehmut .. . 
zurn Ausdrud< bringt" - in dem Liede sei der Stimmung des erg r aut e n 
Phi lis t e r 5 ein so echter und warm empfundener Ausdruck v~rliehen, daB 
jeder, in dem das remte Bursmenherz nicht erkaltet seil darin seine eigensten 

10 P,ychologle des Jugend.lters (Leipzig 1924). 
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Gefiihle wiederfinde. Und jeder, der das Lied hundertmal mitgesungen, aber 
nidn ein einziges Mal dunhdacht hat, woo ihm zustimmen. 

In Wahrheit ist das Bild dies: ein A I t bur s ch verlaBt nach bestan. 
denem Examen die UniversiHit. Die nie wiederkehrende, goldene Zeit verf.li.lIt 
dem Reich der Erinnerung. Bedriic:kt blid<t sich der Scheidende im Philister· 
land um, dem er nun angeMren 5011. Da ist alle Herrlichkeit spurlos ver. 
schwunden. Die Altersgenossen sind zerstreut. Mit gesenktem Blid< haben sie 
das gleiche Schid<sal erlitten - selbst die groBartigsten Renommisten und 
Raufbolde, die wie die Herren der Erde auftraten. Die Philistergestaiten, deren
gleichen der Altbursch nun werden 0011, bieten dagegen einen klaglichen An· 
blick Seufzend und mit finsteren Amtsgesichtern richten, erziehen, kritisie
ren, schelten und Hicken sie an der Menschheit herum. 

Soweit die Klage. Sie beruht auf traditioneller studentischer Sicht: zum 
zlinftigen Burschenabschied gehert, daB die studentische Welt gold in Gold, 
die biirgerliche Welt grau in Grau vorgestellt wird .• Philister heiSt man und 
all e s i s tau s ,N Das gibt den rechten Hintergrund fUr den Abschieds. 
schmerz. Doch weiter: woher kann Trost kommen7 Allein daraus, daS man 
auch ktinftig, wenigstens im Herzen, getreu an dem festhait, was ein kost
licher Besitz gewesen ist. Dann wird auch im Ernst der neuen Umwelt der 
rechte Sinn walten, der im Scherz der nun abgeschlossenen Burschenzeit sein 
frohes, ungebundenes Wesen getrieben hat. Die Treue zum alten Bunde solI 
dazu die Kraft geben. Sie wird in der Abschiedsrunde bei erhobenen Glasem 
aufs neue beschworen. Man Iese die Strophen einrnal unbefangen aus dem 
Blickwinkel des Ausstudierten, von der Universitat, von den Genossen Schei
denden. Dann werden auch Zeilen wie 

Vergebens spihe ich umher, 
fch finde deine Spur nicht mehr, 

die fUr einen Ergrauten, der doch gerade auf den Spuren der Erinnerung wan
delt, unverstandlich oder bloBe Wortmacherei waren, richtig erfaBt. Ebenso 
die Worte 

Im Emste wird, wie hie r im Scherz 
der remte Sinn stets walten, 

die nur unter der Vorstellung des eben jetzt vollzogenen Ubertritts aus der 
Burschenwelt (.hier·) in die zukiinftige Berufswelt geschrieben sein kennen -
fUr einen zurUckdenkenden Alten aber sinnlos waren. Es handelt sich dern
nach nimt urn ein Altherren-Erinnerungslied, sondern urn ein Philistrierungs
lied oder Studenten.Abschiedslied, wie denn auch die originale Uberschrift im 
"FreimUthigen" nimt "RUckblicke eines alten Herrn", sondem "eines a 1 ten 
Bur s c hen" lautet. Es besteht keine Ursache, diese Uberschrift anders als 
im wortlidten 5inne zu nehmen. 

Vom !nhalt her zwingt also nichts dazu, a1s Verfasser einen gereiften 
Dichter zu vermuten. Dagegen spricht die echt jugendliche, unreife Sicht fUr 
einen nodt unerfahrenen Autor: sie kommt uber die vollig schablonenhafte 
Vorstellung vom herrlichen Burschenleben und vom oden Philisterdasein nicht 
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hinaus und endet im srudentismen Obersmwang eines emeuten Treuesmwurs. 
Ein Gymnasiast als Autor brauchte sich also nicht in die ihm fernliegende Rolle 
eines bejahrten Altakademikers zu versetzen, sondern nur in die ihm durmaus 
einfuhlbare Lage eines scheidenden alten Studenten. Die Bewertung der dich. 
terismen Leistung durm BUDy t1, der hier eine ngroBe Reife der Weltansmau
ung" feststellt, ist abwegig. Sie ist jedoch unbesehen in FRIEDLAENDERS Kom
men tar eingegangen, wo nun neben der Formvollendung des Gedichtes aum 
jene "reifste Lebensanschauung" als Hauptbeweis gegen einen jugendlic:hen 
Dichter auftntt. 

Die Sicherheit in der Formung, sowohl in dem klaren Aufbau: 1. Klage -
2. Trost wie in der gut gewiihlten, vortrefflich geeigneten Achtzeilen·Refrain. 
Strophe, ist allerdings erstaunlich, besonders fur den Leser, der diese Gestal. 
tung fiir eine freie und selbstiindige Schopfung des Dichters hiilt. Er wird -
wenigstens aus die s e m Grunde - die Verfassersmaft eines Jugendlimen 
fiir unwahrscheinlich, vielleicht fUr unmoglich halten mussen. Tatsiichlich lehnt 
sich der £rUhreife, in der Handhabung der Form noch unsichere Dichter gem 
an bewiihrte Modelle an. Gerade die StudentenIiederbucher enthalten dafiir 
eine aufschluBreiche Beispielsammlung. Auch die .Ruckblicke· sind ein Beleg 
dafiir. Das Modell war urn 1825 weitbekannt. 

Was fang ien armer Teufel an? 
Die Gelder sind verzehret: 
mein Hab und Gut ist all vertan, 
der Beutel ausgeleeret. 
Und darau. folgt der hart. SchJuB, 
daB ich aus (Halle) wandem muB. 
o Ieruml Ierum! Ierum! 
o quae mutatlo rerum! 

Der verbummelte Student, der es nur bis zum Doktor nim Saufen und 
im Fressen" gebracht hat, schildert seinen Jammer. Als Ausweg bleibt ihm 
nur, unter die Soldaten zu gehen oder zu sterben - ein Bursmenabsch.ied 
besonderer Art. Auch dies war ein studentisches HRollen-Ued". Es wurde 
smwerlich von den wenigen wirklich. Gesmeiterten gesungen, wohl aber von 
denen, die ihr Vergnligendaran fanden, einmal den hoffnungslosen Lieder
jahn zu spielen. Dabei war der Stegreif-Reimerei witziger Kopfe TUr und 
Tor geaffnet. Der HA r meT e u f e I" muB schon urn die Mitte des 18. Jahr
hunderts mit zahlreichen Strophen im Umlauf gewesen sein. Den Briidern 
ROBERT und RICHARD KEIL hat ein Blatt von 1763 vorgelegen, aus den 1790er 
Jahren bringen sie sehr derbe Proben tt. GUSTAV SCHWAB nahm sieben einiger
maSen abdruckfiihige Strophen, als Erstdruck in einem StudentenIiederbuch, 
1815 unter der Oberschrift .. K1age eines alten Bursmen" in seine Germania 

11 Zitiert bei ERMAN' 245. 
12 Deutsche Studentenlieder des 17. u. 18. Jahrhunderts (lahr 1861) 101 H.; Vera 

weis schon bei EIUoLAN. 
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auf ". Es foIgten HaIle 1816, Berlin 1817, Gottingen 1818, BresIau und 
KieI 1821. In den Singbiichem der studentischen Erneuerungsbewegung ver
zichtete man auf das Lied. Es wurde aber weiterhin gesungen und gedrud<.t, 
im Leipziger Commersbuch noch 1887, im Deutschen Kommersbuch (Freiburg) 
noch 1927, im Lahrer Kommersbuch zuIetzt 1929 (ISO. Aufl.). 

FUr den Volksgesang wies ERMAN einen smlesischen Beleg bei HOFFMANN 
VON FALLERSLEBEN U und einen rheinischen bei KARt SIMROCK·15 nach. Da 
ERMAN die Bonner Fassung der Eingangsstrophe abgedrud<.t hat, sei hier die 
schlesisclte mitgeteUt: 

- Achl Bin ich nimt ein armer Mannl 
Im hab nichts zu verzehren. 
Das Weib, das hat die Hosen an, 
ielt muB die Stube kehren. 
Ich hUt' die Zieg' und auch die Kuh 
und krieg' auch noch viel SmHig' daz.u
o Ieruml 0 Ieruml 0 Ieruml 

FUr die bUrgerliche Dichtung finde ich einen BeIeg in W. G. BEel''''s 
"Taschenbuch zum geseIligen Vergniigen"" in dem politisch gefiirbten Trink
lied nKommtl deutsch.e BrUderl oSmenket ein" I das aus der Lage des ersten, 
ungliid<.lichen KoaIitionskrieges entstanden ist. Der Klage iiber die verwiist .. 
ten Reben bei Hochheim foIgt der Trost aus neuer Siegeshoffnung. Zu welch 
bedeutendem InhaIt die Arme.TeufeI-Strophe urn 1825 das GefiiJl abgeben 
konntel zeigt ein nSch.eidelied, als ein treuer Freund nam Amerika ging" aus 
der Demagogendichtung ". Das (mil R-r gezeichnete) Gedicht geht von der 
Klage iiber den Verlust bester, durch VerfoIgung zur Auswanderung gezwun
gener deutscher Manner aUS1 streift das Motiv des Riickblicks auf verlorenes 
FreundschaftsgIiid<. (.0 Bild vergangener Zeiten!N) und schlieBt roit dem Trost 
aus der alles iiberbrtid:.enden geistigen Verbundenheit: 

Dom smnell, eh' sich der Schmerz erneut, 
enteile du den Schranken, 
es trennt kein Raum und keine Zeit 
die Bande der Gedanken. 
Fahr wohl! Fahr wohJ zum fernen Strandl 
Bald wirst du aus dem neuen land 
den Ruf der Freiheit horen, 
fahr wohl auf fernen Meeren I 

FUr die religiose Dichtung verweist FRIEDLAENDER auf ein Lied von KARL 
B£llNHAIlD GAllVE!8 und vermutet einen unmittelbaren EinBuS auf die .Riid<.
blid<.e" : 

13 (TUbingen: Osiander 1815). 
14 SdtIesisme Volkslieder (Leipzig 1842) 220. 
15 Die deutsmen Volkslieder (Frankfurt 1851) Nr. 250. 
16 (Leipzig 1794) 192, Ubernommen in RUmens .. Trink. und CommersdtliedernN 

Halle: Hendel 1795). 
17 Auswahl deutsmer Lieder (Leipzig 1827) 339. 
18 ChristUme Geslinge (Gorlilz: C. G. Zobel 1825) 44 E.; erschienen smon 1824. 
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Der ersten Unsc:huld reines GlUck, 
wohin bist du gesc:hieden 7 
Du flohst und kehrest nicht zurUck 
mit deinem sUBen Frieden. 
Dein Edensgarten bliiht nicht mehr: 
verwelkt durch SUndenhaucn 1st er, 
durch Menscnenschuld verloren1'. 
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Die Gedankenfiihrung verlauft von der SiindenfalM<Iage zur Hoffnung 
auf die Erlosung durm gottlime Hilfe. Hier handelt es sim jedodt nimt genau 
urn die bezeimnete Strophe: die amte Zeile fehlt im Text und in der Melodie. 
Das Modell ist vieimehr der seit der Friihzeit der Reformation bekannte und 
in zahlreimen Kirmenliedern wiederkehrende Siebenzeiler wie HAus tiefer 
Not". GARVE gibt als Singweise an: "Es ist das Heil uns kommen her". 1st 
hier ein nliherer Zusammenhang mit den ,.Riickblicken'" smon wegen des 
allzu groBen UntersdUedes im Gedankengut wenig wahrsmeinlim, so fallt 
weiterhin auf, daB FRIEOLA'ENOER das VersmaB bei GARVE mit der Armen
Teufel.Strophe fiir "identism" erklar!. Er zitiert nur die beiden ersten Zeilen, 
davon die zweite falsm: "Wohin bist du gesmwunden7" Der Gedanke liegt 
nahe, daB. ihn gerade dies falsm. Zitat zur Annahme einer greifbaren Ab. 
hangigkeit veraniaSt hat. 

In den Kreisen der Kunstrnaler, Bildhauer und Armitekten sang man die 
emte Strophe zu einem Gedimt ,.Der Farbenreiber" nam dem Schweizer 
Poeten und Zeimner JOH. MARTIN USTERI: 

Gibt's denn auf Gottes weiter Welt 
kein Leben ohne Plage7 
AJs Farbenreiber angestellt, 
verseufz' jcn meine Tagel 
o schnode Kunst, ist das dein tohn 7 
Wann endlich wird dein armer Sohn 
I: des Lebens MUh' entlaufen7 :1 

Eine beigedruckte Singweise wird im "Liederbum fiir deutsme Kiinstler"" 
als zurn Armen Teufel gehorig angegeben. Der geplagte Gehilfe findet in der 
SmluB.Strophe nur darin seinen mageren Trost, daB er den verhaBten Mahl. 
stein auf sern Grab setzen lassen will, mit einer Inschrift, die aUe Eltem 
warnt, ihre Sahne Farbenreiber werden zu lassen. Das ModelI stand also zu 
Anfang des 19. Jahrhunderts in voller Lebenskraft. Ein Jugendlimer konnte 
ihm in den versmiedensten Gedichtsammlungen begegnen, besonders aber 
bei der ersten Beriihrung mit akademismen Kreisen aller J ahrgange. 

Er konnte sim ebenso leimt den Wortsmatz und die Ausdrucksweise der 
Studenten aneignen, besonders wenn er sich selber als nAngehenderH fiihlen 
durfte - den "bursmikosen Ton" also, in dem der Student die Dinge nimt 
bei ihrem niimternen, alltaglimen Namen nennt, sondern mit smerzhaften, 

19 Obersdlrift: Des Menscnen Fall. Der Dichter (1763-1841) war Prediger der 
Briidergemeinden. 

20 Hrsg. von FlANz KUCLER und ROUERr RElNICK (Berlin: Vereinsbuchhandlung 1833). 
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verblUmten, altertiimlichen oder aum derben Ausdrikken Zll umschreiben 
\iebt. Die Worlerblimer der Sludenlensprame bielen daflir ungeziihlle Bei
spiele zu vergniiglither Lektiire an, Wenn del Dichter, anstatt ZU schreiben: 
"Mein UberrocK ist smabig geworden", 5agte "Es sank der Flausm in Triim
mer" - oder anstatt: "Der amtiert als PEarreru formulierte .Der sdtilt die 
siindge Seele aus", so hat er damit den Ton, der zur Aura academica gehort, 
gelroffen. Wo er ihn fallen liiJll, besonders in den beiden letzlen Slrophen, 
bewegt er sich immer noch in dem Wortbereich, ja in den Reimen, die jedem 
geliiufig sind, der in einem Kommersbum geblii!!erl hat. Die Zeile ,Drum, 
Freunde, reimel eum die Hand" isl eine Abwandlung der Anflinge mehrerer 
alterer Studentenlieder. Derlei nachzudichten, konnte fUr einen wortgewanda 

ten, begeisterungsfiihigen Neuling nicht smwierig sein. Ein gereifter Altaka
demiker hii!!e sim dagegen in den Studenlenlon der ,Rli<kb\i<ke" ersl ge
waltsam zuriickversetzen und dadurch. das Beste unterdriicken miissen, was 
er Zll geben hatte: die Sprame seiner eigenen, gewandelten Gedanken- und 
Geflihlswelt. Man vergleime elwa die Diklion in Theodor Slorms "Der Nebel 
sleigl, es fillll das Laub", in dem die Arme-Teufel-Slrophe noch a!'klingl. 

Fassen wir die Ergebnisse dieser "inneren Kritik" zusammen und beant
worten damil zugleim die Ausgangsfrage: die Verfassersmafl eines Iugend
lichen, etwa eines 161/Jjiihrigen Gymnasiasten, flit die "Rlickblicke" von 1825 
isl niml nur durmaus mogUm, sondern aum in hohem Grade wahrsmeinUm. 

Bleibl zu unlersumen, was im Besonderen die Glaubwlirdigkeil der Aulor
smafl H 0 f I i n g s beeinlriimtigl oder s!lilz!. Den Widersprlimen in den 
"Protokollen" ist keine entscheidende Bedeutung beizumessen. Sie sind, wie 
&MAN selber in seinem erslen, nom ,unverhiirlelen' Aufsalz (5. 177) sagl, 
,niml groBer, a1s sie bei Wiedererziihlung mimdlimer Milleilungen reml 
wohl unterlaufen konnenu

. Dom mlissen ruese Berichte bei jeglicher Be
weisfiihrung in der zweiten Reihe verbleiben, da sie nur auf eine fllimtige 
Begegnung der Referenlen mil HOfUng zurli<kgehen. Ferner: falls HOfling bei 
der Dalierung des Gedimles 1826 sla!! 1825 angegeben hal, bei seinen Le
bensumstanden "MulusH statt Primaner, beim Druckort Frankfurt statt Berlin, 
so isl dies durm Gediimtnisfehler zwanglos 1" erkliiren. Die Dinge lagen ja 
smon liber flinfzig Iahre zurli<k! Flir die Frage seiner Verfassersmafl isl hier 
keine Entsmeidung mehr zu suchen. Dagegen beanspruchen die Ausfiihrungen 
BRILLS genaue Beamtung, denn er hal HOfling als Kollege, Freund und Be
wohner Esmweges viele Iahre hindurm nahegeslanden. Er war aum an den 
Vorgiingen des Marburger Kommerses unmi!!e1bar beleilig!. Wenn BRILL 
damals, zugleim im Namen aIIer Esmweger Bekannlen Hoflings, belonle, 
dall der lautere Charakler des a!ten Herrn jeden Verdaml auf eine angemallle 
Autorsmaft aussmlieBe, so setzt dies den Dichter in eine Beglaubigung, die 
weiter geht, als sie sonst von Verfassem verlangt wird, die ihren Namen 
unter ein Werk setzen. Diesen Namen pflegt man nur dann auszustreimen, 
wenn der einwandfreie Beweis der Irrefiihrung geliefert worden ist. Wollte 
man auf die Moglichkeit verweisen, der fast Siebzigjahrige konne sim, liber 
einen normalen Gediimtnissmwund hinaus, infolge geistiger Verklirnmerung 
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auch in der Grundfrage getauscht haben, so ist dem das Zeugnis der Witwe 
Wilhelmine Hofling geb. GeilSe entgegenzuhalten, wonach ihr Gatt. sich bis 
in das Alter hinein eine ungewohnlime Geistesfrisme erhalten hat u. 

Die Beglaubigung <ler dichterischen Befahigung seines Freundes, ausdrUck_ 
lich auch fUr dessen Jugendjahre, gibt BRILL ebenfans: sein verstorbener 
Konege sei geislig friihzeitig hochentwickelt gewesen, schopferisch veranlagt, 
mit lebhafter Phantasie ausgestattet, ein Mensch "von ganz besonderen An. 
lagen" tt. Hafling smeint aum, wie beizufiigen ist, als Student den Durch. 
schnitt der Kommilitonen iiberragt zu haben. Er hat sidt nach seinen Studien 
in Marburg, WUrzburg, Wien und Prag in Heidelberg als Privatdozent habili
tiert, bevor er sich in seiner hessismen Heimat als praktischer Arzt niederlielt 
Weiterhin berichtet BRILL, daB seinem Freunde die Neigung zum poetischen 
Gestalten bis in das Alter hinein erhalten geblieben sei. Er habe seine Be
kannten noch in spaten Jahren "durch manches sehr schone Gelegenheits
gedicht erfteut". Es war verhangnisvoll, daB FRIEDLAENDER so wenig in den 
Samverwalt eingestiegen ist, daB er den irrefiihrenden Satz niedersdueihen 
konnte: "Auch hat er (Hofling) sich nie wieder dichterisch betatig!." 

Ohne die gebotene Auswertung ist femer die folgende, von BRILL nie. 
dergeschriebene AWlerung Hoflings geblieben: "Er habe als ,Maulesel' Ver
kehr gehabt mit Studenten, auch habe er einem Commers derselben bei
gewohnt, an weknem auch alte Herren teilgenommen hatten. Der Kontrast 
zwismen den flotten Burschen und den in das traurige Philistertum Einge= 
tretenen, den er da wahrgenommen, habe ihn zu dem Liede veranlaBt." Das 
betreffende, von Buoy in den wesentlichen Punkten bestaligte Protokoll bei 
ROCCE-LuDWIC lautet: 

"Eines Abends hatten sich dort (in Fulda) einige als sehr flotte Corpsburschen 
bekannte, jetzt von der UniversWit abgehende Studenten eingefunden, welche sich 
nach Schilderung der Herrlidtkeit des Bursmenlebens in sehr lebhaften Klagen 
Uber das Ende der schonen Zeit und die Ode des nun beginnenden Philisterlebens 
ergingen. Da ich selbst noch von der Wartburg her von dieser Burschenherrlich
keit machtig erfUUt war, so machten die gehi:Srten Klagen Uber das Ende derselben 
einen so tiefen Eindruc:k auf mich, daB idt nom in derselben Nadlt meinen Geftihlen 
in den Versen ,,0 alte Burschenherrlidtkeit" Ausdruc:k gab NU. 

Wer den Sinn <les Liedes als "Altburschen-Abschied" richtig erfallt hat, 
ist iiherrascht von der klaren, durch die damals schon abwegige Deutung des 
Liedes unbeirrte Inhaltsangabe. Der Dimter muBte wissen und wuBte genau, 
urn was es sich handelte. Er konnte sich, nach einem halben Jahrhundert, 

21 Gartenlaube (1882) 472. 
22 Ober die geistige Ebene im Eltemhaus konnte ich leider nients ermitteln. Dan

kenswerte Bemtihungen des Magistrats und der Ev. Kirchengemeinde der Stadt 
Fulda, den Beruf des Vaters urkundlich festzustellen i sind ohne Ergebnis ge
blieben. In einem Gedenk-Artikel der Futdaer Volkszeitung vom 23. August 1958 
wild aIs Berm des Vaters Wilhelm Hafting ,.,Kaufmann" angegeben. [Vgl. hierzu 
den Nachruf ~ Mitteilungen an die Mitglieder d. Ver. f. hess. Gesch. 1880, H. 
Ill, 5. 35. Anm. d. 5chriftleitung]. 

23 ERMAN 177. 

, 
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wohl liber manche auBere Begleitumstiinde bei der Entstehung des Liedes 
tausmen, nimt aber liber das wesentlime, tiefgehende jugenderlebnis, das 
ihn begeistert hatte. Es zeigt sim zugleim, daJl der phantasiebegabte, ein
fiihlsame Primaner nimts weiter geleistet hat, als in dimterisme Form zu 
bringen, was er - freilim auf s e i n e naive Weise - mit eigenen Augen 
gesehen, mit eigenen Ohren gehort hatte. Zu dem, was er gehort hat, muBten 
Lob und Preis vergangener Zeiten gehoren, wie sie bei ZusammenkUnften 
alter Studenten und alter Herren liblim sind. Da die Erziihler .80tte Corps
bursmen" waren, stand das altlandsmannsmaftlime Bursmen-Ideal, verrnut
Iim in humoristismen Obertreibungen, im Vordergrund. Und da der junge 
HOfling seine ersten Studentenbekanntsmaften in jena und auf der Wart
burg angeknlipft hatte, ist er verrnutlim an jenem Abend mit Akademikern 
aus dem nahen samsism-thtiringismen Raum zusammengewesen. So muBte 
denn dem unerfahrenen, nom nimt unterscheidungsfiihigen Penniiler der 
alte, langst liberholte jena-HaJlisme Renommist mit Hut, F1ausm, Reiter
stiefeln und Rappier und mit seinem prahlenden Gehabe als Verkorperung 
nalter Bursmenherrlimkeit" ersmeinen. Er hat ihn in dem soeben erst ange
eigneten hursmikosen Ton und mit den soehen erst aufgesdmappten Fam
ausdriicken namgezeimnet. Diese nnden sim alle in AUGUSTlNS nldiotikon" 
von 1795 !4. Dort wird auch der "breite Stein" als besser gepHasterter Pfad 
in der Mitte der hallismen StraJlen besmrieben. Er habe zu vielen Handeln 
AnlaJl gegeben, weil der Renommist ihn fUr sim allein in Ansprum nahm. 
IICommersm" sagte man in HalIe, druckte es dort aum nom his etwa 1800. 
Die Schreibweise ist im IIFreimiithigen" unverandert stehengehliehen. 

BRILL berimtet nom Folgendes: . HOfling freute sim liber die smone, pas
sende Melodie des Liedes und erkundigte sim nam dem Komponisten." Das 
erscheint nebensachlich, ist es aber fiir die Verfasserfrage nicht. Der "Arme 
Teufel" wurde nam mehreren Melodien gesungen. Die smlesisme, durm 
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN mitgeteilte Volksweise zum IIgeplagten Ehe
mann" ist fiir den studentischen Gebraum rumt nachzuweisen. Hier scheint 
vielmehr eine eigene, nam Studentenart aus Volksweisen-Brumstiicken zu
sammengesungene Melodie benutzt worden zu sein, die zuerst in GOPELS 
Deutschem Lieder- und Commersbum!6 notiert worden ist und aum in das 
Leipziger Kommersbum" eingegangen ist. Wenn der junge Hofling den AI
men Teufel in jena oder Fulda gehort und mitgesungen hat, dann verrnut
lich nam dieser, fiir den sud- und mitteldeutschen Raum verbiirgten Sing
weise. Hat er das ModelJ jedom durm die Lektiire eines der friihen studen
tismen Textdrud<e (seit 1815) kennengelernt, so ist ihm dabei liberhaupt 
keine Melodie begegnet. Die alteste Notierung einer Arrnen-Teufel-Melodie 
hat FRIEOLAENDER erst in deat erwahnten Liederbum fUr deutsme Kiinstler t7 

24 CHuSTIAN FRlEDRlCH BEllNHAR.D Auc usnN : Idiotikon der Burschensprad!.e. Neu
drudc. mit Kommentar durd!. KONItAD BURDACH: Studentensprache und Studenten
lied in Halle vor hundert Jahren (Halle: Niemeyer 1894). 

2S (Stuttgart 1847, 2. Aufl. 1858). 
26 Spatestens in die 11. Aufl. (1864). 
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gefunden. Sie ist zweifellos jiinger a1s die genannte Studentenweise und konnte 
im norddeutsmen Raum umgelaufen sein. Aus dieser Singweise ist die heute 
bekannte Melodie der "RUd<blid<e" hervorgegangen. Ihr erster Drud<, eben. 
falls in Berlin, steht in GUSTAV BRAuNs Liederbum fUr Studenten (1843), 
nom zum Armen Teufel; sogleim dahinter folgen aber smon die "RUd<. 
blic:ke", mit dem Hinweis auf die vorangegangene Melodie und bemerkens
werterweise unter der Ubersduift nKlagelied eines alten Burschen", die ur
spriinglim zum Armen Teufel gehort hatte. 

Diese Melodie hat dann fUr die soeben erst in die Studentenliederbum.r 
eingegangenen "RUd<blid<e"" das Feld behauptet, sowohl gegen die Yolks· 
weise IIIch hab' ein kleines Htittchen nur", die JUSTUS LYRA in den "Deut
smen Liedern" I1 notierte, als auch gegen die sehr alte Volksweise, die bei 
den Studenten seit dem 18. Jahrhundert fUr die Lieder "Hoho vivat", "Lau. 
riger Horatius" u. a. im Gebraum war und die nom 1853 im "Neuen Hallismen 
Liederbum fUr deutsme Studenten" fUr die "RUd<blid<e" aufgezeidtnet 
wurde JO• Sie ist heute allgemein bekannt als Weise zu ,,0 Tannenbaum ..... 
Wenn Hofling also Uberhaupt eine Arme·Teufel.Melodie gekannt hat, sei 
es als Primaner 1825, sei es spater als Student in Marburg und Wtirzburg 
(1826-1830), sei es nom spater als Privatdozent in Heidelberg, so kann es 
in keinem Falle die letzte und siegreime (anonym gebliebene) Singweise ge
wesen sein, die erst 1843 in Berlin erschienen ist. Und da er in Eschwege, wie 
BRILL hervorhebt, in "aullerordentlimer Zuriid<gezogenheit" gelebt und aum 
keiner seiner Sohne studiert hat, so muBte ihm diese Melodie um 1877 un
bekannt geblieben sein. Ebendies hat er durm seinen Aussprum bestatigt. 

Fragt man mit ERMAN, warum "der, dem ein solmes Lied gelungen, sicn 
Jahrzehnte lang desselben nimt erinnert haben soli" und warum er sim, wie 
hinzuzufUgen ist, nam dem Smulabsmluil Uberhaupt nimt mehr darum ge
kUmmert hat, so ist die Antwort heute sehr einfach: dem gereiften Manne, ja 
smon dem Uberdurmsdtnittlimen Studenten konnte nimt einfallen, sein Ge· 
dicitt fiir eine allgemein beamtenswerte Leistung oder gar fUr ein Dokument 
nreifster Lebensansmauung" zu halten. Er muBte es vielmehr, solange er 
daran allenfalls nom gedamt hat, fUr das ansehen, was es in Wahrheit ist: 
fUr die talentvolle, aber jugendlidt-unreife Darstellung langst antiquierter 
Burschenherrlimkeit und vermeintlicher Altherrenklaglimkeit aus dem Fas. 
sungsvermogen eines Primanersi ein Lied, das denn audt ganz folgerichtig zu 
einem ParadestUdc. der Penniiler-Kommerse geworoen ist und aum sonst ge
rade in den Kreisen, die das Studenten· und Altherrenleben nur von auilen 
kennen oder zu kennen glauben, anempfunden und beliebt wurde; ein Lied, 
das - iihnlim der populiiren Altheidelberg.Romantik - viel dazu beigetragen 

27 (Berlin 1833). 
28 Erstdruck ohne Melodie im Liederhum der Tiihinger Homsdmle (Tiibingen: 

EiEer! 1842). 
29 (Leipzig 1843), von dort ubernommen in die Auswahl deutsmer Lieder (Leip. 

zig : Serig 1844). 
30 (HaU., MUhlmann 1853). 
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hat, Wesen und Sinn studentismer Gemeinsmaften in eine vallig einseitige 
Beleuchtung zu rucken. DaIl dies Lied - unter falscher Deutung und wegen 
seines burschikosen Tones, seiner gewinnenden Ansdtaulichkeit, zudem durch 
eine gutsitz.ende, eingangige Melodie - einmal zu gragter Beliebtheit inner
halb und aulSerhalb der akademischen Welt aufsteigen konnte und urn 1877 
langst aufgestiegen war, daR es seinem Verfasser gar die Hrauschendsten Ova
tionen" eintragen wiirde, konnte der alte Hafling nimt vermuten. Er hatte 
keinen Dichter-Ehrgeiz. Der Gymnasiast hat die Strophen nicht selber in den 
Druck gegeben, sondern ein Freund, der sie bei ihm unter anderen Slattern 
fand, hat dies besorgt 31 . Und wieder war es einFreund, namlichBRILL, derden 
Sanitatsrat - nadtdem dieser sim im engsten Kreis mit den schlichten Worten 
"Da hore idt ja einen alten Bekannten" als Verfasser zu erkennen gp.geben 
hatte - iiberredete, zur :350. J ubilaumsfeier der Universitlit in seiner alten 
Musenstadt Marburg mitzufahren. Dabei wurde Hofling versmwiegen, daB 
das Lied auf dem Festprogramm stand und daB man die Absicht hatte, seine 
Autorsmaft bekanntzugeben - eine kleine List, die offenbar notig war: der 
besmeidene alte Herr ware sonst in Marburg rumt erscruenen. -

Die erneute Beschaftigung mit der Verfasserfrage kann und soll nicht den 
Beweis !iefern, dall Hofling die "RiickblickeN gedichtet hat. Die Betrachtungen 
diirften jedoch jedes der aufgetretenen Bedenken gegen seine Autorschaft, 
die durch ihn selber geniigend bezeugt ist, beseitigen. Sie beseitigen vielleicht 
auch manmen alteingewurzelten Irrtum Uher den Sinn und den Wert des 
Liedes und sie beseitigen endlich den Schatten, der au£ das Andenken des 
Dichters gefallen ist. Die deutsche Liedforschung erfiillt mit dem Aufgreifen 
des Gegenstandes zugleich eine langst fallige Verpflichtung und sch!ieBt damit 
hoffentlich ein Kapitel ab, das nicht unter ihre Ruhmesblatter gehort. Hatte 
EOMAN 1891 in den Burschenschaftlichen Slattern vorschnell verftigt: "Das 
Lied diirfte wiedec, wie vor 1877, unter die Anonyma zu rechnen, Eugen 
Hofling aus der Zahl der Liederdichter zu streichen, die Gedenktafel von 
seinem Sterhehause in Esmwege zu entfernen sein" - so muB heute die 
Gegenverfiigung lauten: HOf!ings selbstbezeugte Autorschaft ist nicht wider
legt worden. Sie ist in jeder Hinsicht glaubwiirdig. Die Gegenargumente haben 
sich als irrtfunlich oder unzureimend herausgestellt. Der Didtter ist in seine 
Remte wieder einzusetzen, sein Name ist in die Liederbiimer wieder aufzu .. 
nehmen. Die Gedenktafeln in Eschwege und in Marburg halten zu Recht die 
Erinnerung an einen Mann wach, der eines der meistgesungenen deutsmen 
Lieder gedimtet hat und der ein lauterer Mensm gewesen ist :Si. 

31 PAUL HEIDEtBACH -+ Kasseler Post vom 23. Januar 1942 {",O alte Bursmenherr
lidlkeit"'} teilt mit, daB es der Fuldaer Schulfreund Franz Lieblein gewesen sei. 
Dies habe Regierungsrat von Stiernberg, ebenfalls Sdtulfreund und audl Mar
burger Bundesbruder HBfiings, im Jahre 1891 offentIidt erkllirt. 

32 Vg!. hierzu audt F. ZWENGER: ° alte Bursdtenherrlidtkeit -+ Hessenland 5 {l891} 
84 87; ferner E. STENDEtt: Dem Gedadttnis des Didtters von ,,0 alte Burschen .. 
herrlidtkeit" Eugen Hofting -+ Hessenland 40 {1928} 78 81 [Anm. d. Sduiftlei
tungl. 
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