
W A L T E R B E R S C H I N U N D T I N O L I C H T 

Metrorum iure peritus 
Walahfrid Strabo als Metriklehrer 

Der erste und bisher einzige Versuch, die Gedichte des Wa lah f r id Strabo insge
samt zu edieren, ist v o n Ernst D ü m m l e r 1884 un te rnommen worden 1 . Ein Jahr 
darauf publizierte J o h a n n e s Huemer aus der sanktgal l ischen Handschr i f t 831 
(saec.XI1 ) k n a p p die Hä l f te eines metrischen Lehrgedichts, das a m A n f a n g mit den 
Wor ten Versus Walafridi Strabi abbatis in Augia dem Walah f r id zugeschrieben 
w i rd 2 . A m Ende seiner N o t i z wies H u e m e r noch darauf hin, daß in der Handschr i f t 
weiteres metrisches Unterrichtsmaterial steht, z u m Beispiel Exempla figurarum tri-
ginta et duarum per dactilos et spondeos in leoninischen Hexametern (inc. Qualia 
grammatici doceant, doceantur et ipsi). Der Fund ist in Kar l Streckers «Studien zu 
Karol ingischen Dichtern> erwähnt 3 ; er sprach die Texte insgesamt dem Walah f r id 
ab; denn «der metrische Traktat» sei « zum größten Teil leoninisch». Bernhard Bi
schof f hat sich dann die M ü h e gemacht , die Texte der sanktgall ischen Handschr i f t 
integral zu lesen4 , und ist auf den Adressaten des ersten Stücks gestoßen, näml ich 
den in Vers 119 genannten Iskar, zweifel los den späteren A b t von M u r b a c h im 
Elsaß, der den u m 8 4 0 entstandenen ersten Bib l io thekskata log v o n M u r b a c h 5 mit 
e inem eigenen Breviarium librorum Isgbteri abbatis ergänzt hat6 . A l s Isker abbas ist 
er im <Liber memor ia l i s v o n Remiremont> bei den Nomina fratrum Murbacensium 
viventium (als Nachtrag) verzeichnet7 ; in einer M u r b a c h e r Abtl iste dieses <Liber 
memorialis> steht <Nome«> Iskarii abbatis an 13. Stelle8. Nach Albert Bruckner fehlt 
in dieser Liste al lerdings ein A b t , sodaß Iskar der 14. Murbacher A b t wäre in fol 
gendem Umfe ld 9 : 

' Walahfrid Strabo, Carmina, ed. Ernst Dümmler (MGH Poetae II), Berlin 1884, 259-423. 
2 Johannes Huemer, Zu Walahfrid Strabo, in: NA 10 (1885) 166-169. 
3 Karl Strecker, Studien zu Karolingischen Dichtern, in: NA 44 (1923) 227. 
4 Bernhard Bischoff, Eine Sammelhandschrift Walahfrid Strabos, in: ders., Mittelalterliche 

Studien II, Stuttgart 1967, 34-51, hier 45 n. 30. 
' Wolfgang Milde, Der Bibliothekskatalog des Klosters Murbach aus dem 9. Jahrhundert, 

Heidelberg 1968. 
h Neue Ausgabe: Karl-Ernst Geith/Walter Berschin, Die Bibliothekskataloge des Klosters 

Murbach aus dem IX. Jahrhundert, in: ZKG 83 (1972) 61-87, hier 66-68. 
7 Rom, Biblioteca Angelica Ms.10 (olim mbr.A.2.12), fol. 42v, facs. Eduard Hlawitschka/ 

Karl Schmid/Gerd Tellenbach, Dublin/Zürich 1970. 
" Dieselbe Hs., fol. 58v. 
* Albert Bruckner, Untersuchungen zur älteren Abtreihe des Reichsklosters Murbach, in: El

saß-Lothringisches Jahrbuch 16 (1937) 31-56, hier 34. 
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<10> Sigimarus 8 2 9 - 8 4 0 
Recho 
M a r c u s -
Iskarius -
Emeritus -

<15> Fnder icus 8 7 7 - 8 8 1 

D a r a u s ergibt sich, daß Iskar zu der Ze i t , als er Wa lah f r id u m die Verse bat 
(carminum supplex Vers 118) noch nicht A b t gewesen sein k a n n , sehr w o h l aber 
Klosterlehrer v o n M u r b a c h oder, wie Bischof f a n n a h m , Schüler Walahfr ids auf der 
Re ichenau 1 0 . 

D i e Verfasserschaft Wa lah f r ids an dem W e r k ist durch die Sphragis des Dichters 
in Vers 120 gesichert: Strahns novissitnus. Der <Siegelabdruck> Walahfr ids ist nicht 
nur in seinem Be inamen Strabus in der Commendatio des kleinen Werks zu f inden, 
sondern auch i m T o n der vorausgehenden Oratio (Vers 1 0 9 - 1 1 6 ) , der noch dunkler 
gehalten ist als der der Oratio in Walahfr ids De vita et fine Mammae monachi (inc. 
O rerutn sator omnium tremende)11. «Nichts als Verfal ls f indest du in mir. / D u 
allein kannst die Laster heilen, / dich al lein suche ich als Arz t , m a c h mich gesund» , 
schreibt er in der M a m m a s - V i t a 1 2 . Im Metr ik t raktat ho f f t Wa lah f r id nur auf N a c h 
sicht und L inderung der Pein: «daß das brausende Feuer / seine Entsetzl ichkeit / ein 
klein wenig mäßige / und m i c h , wenn ich den O f e n übergeben werde , / mi lde ver
senge» (Vers 1 1 2 - 1 1 6 ) . Prudent ius hatte seine Hamartigenia («Über den Ursprung 
der Sünde») mit der Bitte geschlossen, d a ß ihn, w e n n er in die Unterwelt hinabstei 
gen müsse, «eine leichte Strafe mi lde versenge»: me poena levis clementer adurat13. 
Die letzten W ö r t e r greift Wa lah f r id auf und stellt sie u m , dami t sie das gewünschte 
metrische Beispiel ergeben. Der Vers (116) ist a lso Z i t a t , aber ke in beliebiges, denn 
es verweist auf das W e r k , in dem das T h e m a des Abschni t ts exemplar isch behandelt 
ist. D ie Parallele zur Oratio der M a m m a s v i t a läßt eine Af f in i tä t Walahfr ids zu solch 
düsteren G e d a n k e n vermuten. 

Es hat für Wa lah f r ids virtuose Sprachbeherrschung keine Schwierigkeit bedeutet, 
die systematisch aufgebauten Merkverse syntaktisch s innvol l zu verbinden und ab
schnittsweise zu e inem T h e m a zusammenzufassen , das auch nicht immer konven t i o 
nell war. «Die acht Seelen in der Arche N o e » (Vers 7 8 - 8 4 ) werden dem Gebi ldeten 

10 Der bekannteste Schüler Walahfrids auf der Reichenau war Ermenrich v.Ellwangen. Z u 
seinem Schülerkreis darf man auch den Verfasser des schönen Reichenauer Epitaphiums 
auf Walahfrid zählen (inc. Dum moreris, quem hic claudit humus, dilecte Walafrid), das 
in der Handschrift Ox fo rd , Bodleian Library Canon.Patr.lat. 222, fol. 112V (Reichenau 
saec. XI1) unter dem Titel Epitafium Walfredi abbati<s> überliefert ist. Korrekt gedruckt 
(aber nicht ganz korrekt in Überschrift und Nachweis): Anonymus , Epitaphium Walfredi 
abbati, ed. Ernst Dümmler ( M G H Poetae II), Berlin 1884, 4 2 3 - 4 2 4 . 

" Walahfrid Strabo, De vita et fine Mammae monachi, ed. Ernst Dümmler ( M G H Poetae II), 
2 7 5 - 2 9 6 ; neue Ausgabe: Walahfrid Strabo, Zwe i Legenden, ed. Mechthild Pörnbacher 
(RTB 7), 1997, 4 2 - 9 8 , hier 46. 

'- Walter Berschin, Biographie und Epochenstil III, Stuttgart 1991, 2 7 6 - 2 7 7 . 
" Prudentius, Hamartigenia 9 6 1 - 9 6 6 , ed. Maurice Lavarenne, II, Paris 1945, 73. 
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seiner Ze i t vertraut gewesen sein; origineller ist der Abschn i t t über die sieben Fi
scher im Gefo lge Jesu (Vers 9 3 - 1 0 0 ) ; das Rätsel über die Z a h l 8 (Vers 8 5 - 9 2 ) ist -
so schwer es dem heutigen Leser erscheinen m a g - lösbar gewesen1 4 . 

Nam docuit mukös metrorum iure peritus «Er unterrichtete viele, kannte die 
Gesetze der M e t r i k » , schrieb H r a b a n u s M a u r u s in seinem Epi taph auf Wa lah f r id 1 5 . 
Das vorl iegende Werk konkret is iert diesen Nachru f . Es zeigt, w ie Walah f r id Metr ik 
unterrichtet hat: systematisch, breit, mnemotechnisch . M a n wi rd es am ehesten in 
die Ze i t datieren, als Wa lah f r id ungestört als Reichenauer A b t regierte ( 8 4 2 - 8 4 9 ) ; 
Wa lah f r id wäre dann als dritter Reichenauer Klosterlehrer zu zählen1 6 . Für M u r 
bach ist das O p u s c u l u m ein weiteres Bindeglied zur Re ichenau 1 7 . 

D ie Ausgabe beruht auf den bisher bekanntgewordenen Handschr i f ten Barce
lona , A rch i vo de la C o r o n a de A r a g o n R ipo l l 59 , fol . 2 5 7 r - 2 5 8 r , karol ingische 
Minuske l aus Kata lon ien saec. X I (B) ; Neape l , B N IV .G .69 , fol . 1 0 3 v - 1 0 6 r , Sankt 
Gal len saec. I X ex .1 8 (N ) ; O x f o r d , Bodle ian Library Can.CIass. lat . 2 7 9 , fol . 62 r v , 
«saec. I X - X oder X » 1 9 (O ) ; R o m , Bibl ioteca Aposto l i ca Vat icana Reg . la t .1569 , 
fol . 1 2 7 v - 1 2 8 v , <sanktgallisch> geschrieben saec. X (R) ; Sankt Ga l len , Stiftsbibl io
thek 831, p. 1 6 9 - 1 7 1 , saec. X I 1 (G ) 2 0 . G r o ß - und Kle inschreibung, In terpunkt ion , 
Fälle der Ass imi la t ion , Buchstabendopp lung u n d ae/e/e, c/ch/ct/k, h, i/y, u/v sind 
normalis iert , Korrekturen in den Handschr i f ten nur ausnahmsweise verzeichnet. 
Die Edi t ion erfolgt nach A u f n a h m e n . D ie älteste Handschr i f t N ist zugleich die 

14 D i e r ichtige Spur ha t Dr . M a r t i n H e l l m a n n gewiesen : Es hande l t sich u m d ie Dars te l lung 
der Z a h l e n 8, 7 u n d 6 in der loquela digitorum. Beda Venerabi i i s hat die Z e i c h e n s p r a c h e 
der <Fingerzahlen> im ersten Kap i t e l v o n D e t e m p o r u m rat ione erk lärt ; e ine instrukt ive 
Dars te l l ung der m i t d e n H ä n d e n m ö g l i c h e n Dars te l l ung der Z a h l e n v o n 1 bis 9 0 0 0 enthäl t 
die H a n d s c h r i f t R o m , Va t . Pal . lat. 1 4 4 9 , fo l . 118V (Lorsch saec. I X 1 ) , abgebi ldet im A u s 
s te l lungskata log Schätze aus P e r g a m e n t , ed. Edgar H ü r k e y , F rankentha l 2 0 0 7 , 23 . I m A n 
h a n g zur R ä t s e l s a m m l u n g des S y m p h o s i u s f indet s ich dieselbe Rätse l f rage , inc. Nunc mihi 
iam credas, fieri quod posse negatur ( C o r p u s C h r i s t i a n o r u m 1 3 3 A , 1 9 6 8 , 7 2 3 ) , v o n Kar l 
Menningen , Z a h l w o r t u n d Z i f f e r II , G ö t t i n g e n 2 1 9 5 8 , 3 als « römisches , im Mit te la l ter 
ungelöstes Rätse l» bezeichnet . Es ist eher ein f rühmit te la l ter l iches Rätse l , das in W a l a h f r i d s 
Schule o f f e n b a r auch z u m U n t e r r i c h t s p r o g r a m m gehörte . 

15 H r a b a n u s M a u r u s , C a r m e n 88 , ed. Ernst D ü m m l e r ( M G H Poetae II), 2 3 9 (inc. Noscere 
quisque velit, tumulo hoc quis conditus exstet). 

16 D i e ersten beiden w a r e n Wett i u n d T a t t o , cf . , W a l t e r Berschin, D i e Schule der R e i c h e n a u , 
in: ders. , Mi t te l la te in ische Studien, He ide lberg 2 0 0 5 , 2 2 9 - 2 3 5 . 

17 In der H a n d s c h r i f t G e n f 2 1 ist ein B i b l i o t h e k s k a t a l o g des ersten Drittels des I X . J a h r h u n 
derts erhal ten, der we i tgehend m i t d e m Re ichenauer R e g i n b e r t - K a t a l o g v o n 8 2 1 / 8 2 2 über 
e in s t immt , cf . Mi t te la l ter l i che B ib l i o thekska ta loge I, 2 4 0 - 2 4 3 ; v o n B i s cho f f als «freie K o 
pie des Re i chenauer B ib l i o thekska ta logs» def in iert u n d d e m M u r b a c h e r S k r i p t o r i u m zuge
wiesen , K a t a l o g der fest ländischen H a n d s c h r i f t e n des neunten J a h r h u n d e r t s I , W i e s b a d e n 
1 9 9 8 , 2 8 3 nr. 1346 . 

18 C f . D ieter Schaller, Frühmit te la l ter l iche lateinische D i c h t u n g in einer e h e m a l s St. Ga l l e r 
H a n d s c h r i f t , in: ders. , Studien zur lateinischen D i c h t u n g des Frühmit te la l ters , Stuttgart 
1 9 9 5 , 2 7 - 4 6 u n d 4 0 4 - 4 0 6 . D a z u im selben B a n d auch 199 u n d 2 2 5 . 

" B i scho f f ( A n m . 4) 4 5 n . 30 . 
20 In der karo l ing i schen M i n u s k e l des Tex tes fäl lt der fast durchgehende G e b r a u c h v o n S a m 

W o r t s c h l u ß auf . D i e H a n d s c h r i f t zeigt u n g e w ö h n l i c h e W o r t b i l d e r w ie dS u n d dnS; sie ist 
nach B i scho f f ( A n m . 4 ) 4 5 n. 30 «ansche inend v o n elsässischer H a n d » . 

http://Reg.lat.1569


380 Walter Berschin und Tino Licht 

beste. Sie gibt das Werk am ehesten in der Form wieder, die auf den Autor zurück
geht (Abb. 1). Doch auch diese Handschrift hat (mit allen übrigen) in v. 19 sq. eine 
Vertauschung in der Bezeichnung des Versfußes. Hier liegt ein Fehler im Archetyp 
vor, der Walahfrid nicht angelastet werden kann und korrigiert wird. 

<Walahfrid Strabo: De carminum generibus summa> 

<I> Pedes disyllabi quattuor exemplis quadruplicibus comprehensi: 
<De bono et malo:> 

1 Pyrrichius U U Bene colit homo deum 
Spondeus - - Sanctos mores caute sectans; 
Iambus U - Deos colunt at horridos 
Trochaeus - U Qui gerunt scelesta cuncta 

<II> Trisyllabi octo exemplis triplicibus designati: 
<De peccatis et redemptione:> 

5 Tribrachus U U U Periit homo sceleribus 
Molossus - - - Auctoris mandatis obnitens. 
Anapaestus U U - Deus hunc proprie aspiciens 
Dactylus - U U Perdere munus originis 
Amphibrachus U - U Cruore pio reparavit. cf. Godesc, 

Ad Rathramnum 38 

10 Amphimacrus - U - O boni patris o Caritas: 
Bacchius U - - Quod illi superbi parentes 
Antibacchius - - U Amiserant, sponte concessit. 

<III> Disyllabis quattuor geminatis sedecim duplices fiunt exemplis triplicibus de-
scripti: 
<De bonis operibus:> 
Proceleumaticus U U U U Quia pia, facilis et opifera 
Dispondeus - - - - Nos maiestas inretitos aerumnosis 

Tit.I: Pedes deest N,O.R. VERSUS WALAFRIDI STRABI ABBATIS IN AUGIA add. G . exemplis 
quadruplicibus comprehensi desunt O . 

3: Iabus B. 
4: gerunt) geniit G . 

Tit.II: octo deest G . designati 1 signati G. exemplis triplicibus designati desunt O. 
5: Tribrachis B,N; Tribracus O . Perit R; Periit corr.ex Perit B et N. 
6: Actoris R. obtinens G. 
9: Amphibrachis ß,N; AmphibraC O . 

10: O boni| obini R. ocarita R. 
11: potentes G. 
12: Amiserunt ß , 0 , R . 
Tit.III: DISSYLLABI N. GEMINATI N. FACIUNT N. EXEMLIS B. EX DISSYLLABIS XVI-
DUPLICES FIUNT O . 
13: opiferaque R. 
14: magestas B. 
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1 lt 1 *\ TY\ K t l c 
L ^ I l d l i l U U a u \ ^ r u u i c v i i i c u i i a r c o L i i v i i UIIILI 
I i i t" r f\ t~\ l A n c LJIII ( J C l l d C U b u 1 1 F I III i " ^ » t * i m n c r\rf* <*r>rnp c ^ m r u ^ f 

r i l l l , i C I c t l l l U a u i c c u i u c a c i i i p c i 
A n t t c n o c t i i c u T* i u f i f a c/A 11 i f i i r a nf»f^a n H r v n i m i v u i d a u i U L U i d i i c i d i i u u i u u i 

Choriambus u u Crimina morum tacitis et studiis, 
Ionicus minor U u Quod in aeterna iuvet saecla, parantes 
Ionicus maior u u Virtute pia sidera mercabimur. 
Paeon primus u u u Lst lgitur utile nimisque bonum 
raeon secundus u u u Volentibus ad aethera sagaciter V e n . h m . , 

v i ta j . iv iarr . i 

P a p n n f p r t i I I Q 
1 <A\--\J 11 Lv-1 1114 J u u u 
P ^ i p o n n i i i i r t i i c 
1 d t U l l U U d l L U o 

1 1 w u u P i i i T>arpnt" n n p r ^ • f n n r * ac r i l i f j i^ 
1 l d L / d l C l l l U l / t l I U I I C d t l i l L d a 

Epitritus primus u Bonae vitae pias confert poli sedes. 
Epitritus secundus u Hortor omnes per pedes hos metricales, 
Epitritus tertius u Ut per vias angustiis plenas meent 
Epitritus quartus u Ad caeleste tota mente laeti lumen. 

<IV> Iuncti disyllabi cum trisyllabis triginta duos pentasyllabos de se reddunt, qui 
hic exemplis simplicibus adnotantur: 
De octo beatitudinibus: 
Pyrrichius cum tribracho U u u u u Humiiis homo 
Pyrrichius cum molosso U u Erit in regno. 
Pyrrichius cum anapaesto u u u u Sacra pietas 
Pyrrichius cum dactylo u u u u Bona possidet. 
Pyrrichius cum amphibracho u u u u Mala gemendo 
Pyrrichius cum amphimacro u u u Refovemini. 
Pyrrichius cum bacchio u u u Site, fame nos 
Pyrrichius cum antibacchio u u u Deus exsolvet. 
Spondeus cum tribracho u u u Largus capiet 
Spondeus cum molosso Mercedem largi. 
Spondeus cum anapaesto u u A corde mero 

16: f u e r a m u s R . 
18: tac i tus O . 
19: m i n o r ) m a i o r codd. omnes. a e t e r n u m R. u iuet G . secu la G . p a r e n t e s ß ; p a r a n t e s corr. ex 
p a r e n t e s R . 
2 0 : m a i o r ] m i n o r codd. omnes. sedera R . m e r c a b i t u r G . 
2 1 : u t i q u e O . 
2 2 : segac i ter ß . 
2 4 : o p e r a ; t u n c ] o p e r a t u n t R . 
2 7 : a n g u s t i u s G . p l e n a ß . 
2 8 : l u m e n sequitur in ß : I V N C T I D I S S Y L L A B I I N (sequitur rasura S litt.) S E M E D I P S I S • X V I • 
P y r r i c h i u s c u m P y r r i c h i o . P y r r i c h i u s c u m s p o n d e o . P y r r i c h i u s c u m i a m b o . P y r r i c h i u s c u m t r o c h e o . 
S p o n d e u s c u m p y r r i c h i o . S p o n d e u s c u m s p o n d e o . S p o n d e u s c u m i a m b o . S p o n d e u s c u m t r o c h e o . 
I a m b u s c u m p y r r i c h i o . I a m b u s c u m s p o n d e o . I a m b u s c u m i a m b o . I a m b u s c u m t r o c h e o . T r o c h e u s 
c u m p y r r i c h i o . T r o c h e u s c u m s p o n d e o . T r o c h e u s c u m i a m b o . T r o c h e u s c u m t r o c h e o . 
T i t . I V : I U N C T I S D I S S Y L L A B I S E T T R I S S Y L L A B I S X X X I I - P E N T A S I L L A B I N A S C U N T U R O . 
D e o c t o b e a t i t u d i n i b u s ) Inscriptio deest O . R . 
3 3 : g e m a n d o R . 
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40 Spondeus cum dactylo - - - U U 
Spondeus cum amphibracho - - U - U 
Spondeus cum amphimacro - - - U -
Spondeus cum bacchio - - U - -
Spondeus cum antibacchio - - - - u 
De quattuor evangelistis: 

45 Iambus cum tribracho U - U U U 
Iambus cum molosso U - - - -
Iambus cum anapaesto U - U U -
Iambus cum dactylo U - - U U 
Iambus cum amphibracho U - U - U 

50 Iambus cum amphimacro U - - U -
Iambus cum bacchio U - U - -
Iambus cum antibacchio U - - - U 
De quattuor fluminibus: 
Trochaeus cum tribracho - U U U U 
Trochaeus cum molosso - U - - -

55 Trochaeus cum anapaesto - U U U -
Trochaeus cum dactylo - U - U U 
Trochaeus cum amphibracho - U U - U 
Trochaeus cum amphimacro - U - U -
Trochaeus cum bacchio - U U - -

60 Trochaeus cum antibacchio - U - - U 

Spectatur deus. 
Qui tribulantur, 
Regnabunt polo. 
Falso notati 
Consolabuntur. 

Refert hominem 
Liber Matthaei. 
Leon reboans 
Sonat Marculus. 
Putabo Lucam 
Iuvenco dari. 
Deo Iohannes 
Volat coniunctus. 

Unde fluitat 
Flumen Euphrates, 
Currere Geon 
Inde dicitur. 
Tigridis ortum 
Novit et Phison: 
E paradisi 
Fönte labuntur. 

Trisyllabi cum trisyllabis copulati sexaginta quattuor hexasyllabos efficiunt, 
quos hic simplicibus exemplis explicuimus: 
De quattuor elementis: 
Tribrachus cum tribracho U U U U U U Habet homo quoque 
Tribrachus cum molosso U U U - - - Ab elementis sie 

40: Spectator N. 
41: tribulant G, turbulamur (man.post.i) N. 
43: natati G. 
De quattuor evangelistis] Inscriptio deest 0,R. 
45: Refer G. 
47: Leon reboans ita N; Leonem boans B,R; Leone boans G,0. 
48: meorcutus B, merculus R. 
52: Volat] Sonat G. 
De quattuor fluminibus) Inscriptio deest 0,R. 
53: tribracho] daef O. fluuitat O, fluat R. 
54: eufrates B,N,0,R. 
57: oritum R. 
59: Per paradisum R. 
Tit.V: sexaginta] ET add. G. hic] HIS G. simplicibus exempliis] EXEMPLIS SIMPLICIBUS 
G. DUPLICATIS TRISSYLLABIS CUM TRISSYLLABIS • LXIIII • EXASYLLABI NASCUNTUR 
SIC O. 
De quattuor elementis] Inscriptio deest G.O.R; in capite paginae transpos. inscriptionem N. 
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65 

70 

75 

80 

85 

90 

Tribrachus cum anapaesto U u u u u Sua data tenens: 
Tribrachus cum dactylo U u u u u Agitur humida 
Tribrachus cum amphibracho u u u u u Lutigena terra 
Tribrachus cum amphimacro u u u — u Sine calore non; 
Tribrachus cum bacchio u u u u Quibus aliis rex 
Tribrachus cum antibacchio u u u - u Tenuis est aer. 
De quattuor virtutibus principalibi us: 
Molossus cum tribracho _ - u u u Virtutes igitur 
Molossus cum molosso Bis binae cuncta ornant: 
Molossus cum anapaesto _ - u u _ Primum sobrietas, 
Molossus cum dactylo _ - - u u Post hanc prudentia; 
Molossus cum amphibracho - - u - u Venit fortitudo, 
Molossus cum amphimacro - - - — u - Tunc clemens aequitas. 
Molossus cum bacchio - - — u Istae collocabunt 
Molossus cum antibacchio u Caeli regno iustum. 

De octo animabus in arca: 
Anapaestus cum tribracho u u _ u u u Aqua cum fureret 
Anapaestus cum molosso u u _ _ — Hominum pro culpis, 
Anapaestus cum anapaesto u u u u _ Animae superant 
Anapaestus cum dactylo u u - - u u Pluvias, quae simul 
Anapaestus cum amphibracho u u - u - u Numerantur octo. 
Anapaestus cum amphimacro u u — — u Numero quo libri 
Anapaestus cum bacchio u u — u Retrahi resultant 
Anapaestus cum antibacchio u u — — u Animas ad carnem. 

Aenigma de octo: 
Dactylus cum tribracho u u u u u Octo quis habeat 
Dactylus cum molosso u u _ Quaeque manu stricta. 
Dactylus cum anapaesto u u u u Inde cadere sex 
Dactylus cum dactylo u u _ u u Si sinat, haud minus 
Dactylus cum amphibracho u u u u Servat ibi Septem, 
Dactylus cum amphimacro u u u Haec tarnen effici 
Dactylus cum bacchio u u u In homine sano 
Dactylus cum antibacchio u u u Integritas donat. 

70: cunctorn /// R. 
74: demens B. 
De octo animabus in arca] Inscriptio deest 0,R. 
80: Pluiasque R. 
Aenigma de octo) ad octo N. Inscriptio deest 0,R. 
85: tribracho| tribus ß. 
87: cadere) care R. 
89: ibi|ubi B. septem| mentem G. 
92:tonat R. 
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De domino et Septem piscantibus: 
Amphibrachus cum tribracho U - u u u u Erat Petrus et hic 
Amphibrachus cum molosso U - u - Viriiis Andreas; 

95 Amphibrachus cum anapaesto u - u u u - Piisque tonitru 
Amphibrachus cum dactylo u - u - u u Viris Nathanahel 
Amphibrachus cum amphibracho u - M M 1 1 Erat sociatus 
Amphibrachus cum amphimacro u - u - u Duoque ceteri, 
Amphibrachus cum bacchio u - u u - - Quibus dominus se, 

100 Amphibrachus cum antibacchio u - u - u Ut octo sint, iunxit. 

De octava die, qua dominus resurrexit: 
Amphimacrus cum tribracho - u 1 1 t ] f l n i f 11»' ( i M t n i n i i i ' 

Amphimacrus cum molosso - u Ad suos octava 
Amphimacrus cum anapaesto - u - u u _ Venit articulos 
Amphimacrus cum dactylo - u u u Et piis reddidit 

105 Amphimacrus cum amphibracho - u - u u Busta iam soluta, 
Amphimacrus cum amphimacro - u u Ipse nos sordidis 
Amphimacrus cum bacchio - u - u Liberans ab actis 
Amphimacrus cum antibacchio - u u Regna caeli donet. 

<VI» 

110 

115 

Oratio: 
Bacchius 
Bacchius 
Bacchius 
Bacchius 
Bacchius 
Bacchius 
Bacchius 
Bacchius 

cum tribracho 
cum molosso 
cum anapaesto 
cum dactylo 
cum amphibracho 
cum amphimacro 
cum bacchio 
cum antibacchio 

u - - u u u 
u -
u - - u u -
u - - - u u 
u - - u - u 
u - - - u -
u - _ u _ _ 
u - u 

Meorum veniam 
Malorum deposcens 
Precor, cunctipotens,. 
Ut ignis fervidus 
Suam immanitatem 
Parum quid temperans 
Datum me caminis 
Adurat clementer. Prud., 

Ham.966 

De domino et septem piscantibus] Ita B,N. De octo piscantibus G. Inscriptio deest 0,R. 
93: Erant ß.G.O.R. petros B. et deest R. 
95: Et anap B. Plusque R. 
96: Viriiis R. nathanael O. 
100: iuncxit ß, vinxit R. 
De octava die, qua dominus resurrexit) Die octavo dominus resurrexit N. Inscriptio deest B,0,R. 
101: Qua) Ita G; Qui B,N,0,R. 
103: articulo N. 
106: sordibus N. 
108: Regnat celi ponet scr. B et add. inter lineas Arce celi ponet B. Arce caeli ponat G; vel ponet 
scr. supr. donet N. 
Tit. VI: Oratio] Ita N. DE SE ORATIO POETAE (?) G; titulus deest B,0,R. 
113: Suam] Quam R. 
114: Paruum B,R. 
115: me] mihi G. 
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<VII> Commendatio: 
Antibacchius cum tribracho 
Antibacchius cum molosso 
Antibacchius cum anapaesto 

u u u u 
u 
U U U -
u - u u 
u u - u 
u - u -
u u - -
u - - u 

Istis generibus 
Nunc, carminum supplex 
Iskere, variis 
Strabus novissimus 
Mittit tibi summam. 
In patre maximo 
Pacis benedictae 
Per saecla tutelam. 

120 Antibacchius cum dactylo 
Antibacchius cum amphibracho 
Antibacchius cum amphimacro 
Antibacchius cum bacchio 
Antibacchius cum antibacchio 

<Walahfrid Strabo: Die Versarten im Überblick> 

<I> Zweisilbige Versfüße je viermal hintereinander in vier Beispielen: 

<Gut und böse:> 

Gut ehrt der Mensch Gott, / wenn er die heiligen Sitten sorgsam beachtet. / Schreck
liche Götter aber ehren die, / die sämtliche Verbrechen begehen. 

<II> Dreisilbige Versfüße je dreimal hintereinander in acht Beispielen dargestellt: 

<Sündenfall und Erlösung:> 

(5) Durch seine Verbrechen ging der Mensch zugrunde, / der den Geboten des 
Schöpfers zuwiderhandelte. / Gott sah an, wie [Adam] gerade / das Geschenk seiner 
Herkunft verlor, / und stellte es wieder her durch sein heiliges Blut. / (10) O du des 
guten Vaters Liebe du: / Was jene hochmütigen [Stammeltern] / verloren hatten, 
gewährte sie freiwillig wieder. 

<III> Wenn man die vier zweisilbigen Versfüße jeweils miteinander verbindet, ergeben 
sich 16 [viersilbige] Versfüße; sie sind in Beispielen dargestellt, die [den viersilbigen 
Versfuß] jeweils dreimal hintereinander verwenden: 

<Gute Werke:> 

Weil die liebevolle, uns gewogene und hilfreiche / Majestät [Gottes] uns Verstrickte 
in Drangsal bereitende / (15) Fesseln durch das Blut erlöste seines einzigen / Sohnes, 
[darum] laßt uns mit Mund und Herz immer / ihm Gebete darbringen, die uns 
befreien werden von den / Verbrechen ruchloser Sitten. Und wenn wir mit stillem 
Bemühen / etwas tun, das für ewige Zeiten nützt, / (20) dann werden wir durch 
fromme Tugend den Himmel verdienen. / Also ist es nützlich und überaus gut, / 
wenn diejenigen, die wohlüberlegt 'zu den Himmelshöhen / zurückkehren' wollen, 
mit himmlischer Hilfe / fromme Werke verrichten; dann erbringt der Eifer / (25) 
eines guten Lebens die hehren Sitze des Himmelreichs. / Durch diese Versfüße er-

Tit.VII: Commendatio) lta N. C O M M E M O R A T I O OPVSCVLI G; titulus deest ß , 0 , R . 
118: Nunc] Non R. 
119: Iskere) lta N et O , Isgere ß,G,R- uarus G. 
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mahne ich alle, / daß sie die Wege gehen, die schmal und steil sind: / fröhlich und 
mit ganzem Herzen zum himmlischen Licht. 

<IV> Zweisilbige Versfüße mit dreisilbigen verbunden ergeben 32 Fünfsilber, die hier 
in einfachen Beispielen aufgeführt sind: 

Die acht Seligkeiten: 

Der demütige Mensch / (30) wird im Himmel [-Reiche] sein. / Heilige Frömmigkeit / 
wird das Gute [Land] besitzen. / Die ihr über das Böse trauert, / ihr werdet erquickt 
werden. / (35) Vor Durst und Hunger / erlöse uns Gott. / Der Freigebige wird 
erlangen / den Lohn des Freigebigen [Gottes]. / Aus reinem Herzen / (40) erblickt 
man Gott. / Die Bedrängten / werden herrschen im Himmel. / Die falsch Beschuldig
ten / sollen getröstet werden. 

Die vier Evangelisten: 

(45) Vom Menschen berichtet / das Buch des Matthaeus. / Wie ein brüllender Löwe / 
klingt unser Marcus. / Ich will meinen, daß man Lucas / (50) dem Stier zuteilt. / 
Gott verbunden / fliegt Iohannes [empor]. 

Die vier Flüsse [des Paradieses]: 

Wo der Fluß / Euphrat strömt, / (55) von da aus verläuft, / sagt man, der Geon. / 
Den Ursprung des Tigris / kennt auch der Phison: / Sie entspringen / (60) der Quelle 
des Paradieses. 

<V> Die acht [dreisilbigen] Versfüße [wiederum] mit dreisilbigen verbunden ergeben 
64 Sechssilber, die wir hier in einfachen Beispielen vorstellen: 

Die vier Elemente: 

Auch der Mensch hat / von den Elementen / seine Gaben, die er so enthält: / Die 
feuchte, / (65) lehmentstandene Erde / wird nicht ohne Wärme bewegt; / Herrscher 
über diese anderen drei [Elemente] / ist die zarte Luft. 

Die vier Haupttugenden: 

Die vier Tugenden also / (70) schmücken alles: / Zuerst die Mäßigkeit, / dann die 
Klugheit; / es kommt die Tapferkeit, / dann die milde Gerechtigkeit. / Diese werden 
den Gerechten / ins Himmelreich versetzen. 

Die acht Seelen in der Arche [Noe]: 

Als das Wasser tobte / wegen der Schuld der Menschen, / überstehen die Regen
güsse / (80) zusammen / acht Seelen. / Durch diese Zahl - so ergibt sich / aus den 
[heiligen] Büchern - werden / die Seelen wieder in ihren Leib gezogen [bei der 
Auferstehung von den Toten]. 

Rätsel zur Zahl 8: 

(85) Es halte einer acht / in fest geschlossener Hand. / Läßt er sechs daraus / fallen, 
behält er dort nicht / weniger denn sieben. / (90) Daß aber das durchgeführt werden 
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kann , / das gestattet d e m heilen Menschen , / der unversehrte Z u s t a n d [der H ä n d e , 
denen kein Finger fehlen darf] . 

D e r Herr und die .sieben Fischer: 

D a war Petrus und dieser / mannha f te Andreas ; / (95) und den f r o m m e n Donner - / 
M ä n n e r n [Iacobus m a i o r und Iohannes Evangelista] / war Nathanae l / zugesellt 
samt zwei weiteren [Io 21 ] , / denen der Herr sich / (100) anschloß, dami t sie acht 
seien. 

A m achten Tag erstand der Herr [von den Toten] : 

A l s der Herr / in seine / Gl ieder wiederkehrte / und den Gläub igen [Jüngern] / ein 
verlassenes G r a b hinterließ, / (105) w a r der achte Tag; an i hm mache er uns rein 
v o n schmutzigen / Vergehen und / schenke uns das Himmelre ich . 

Gebet : 

Nachs icht mi t me inem / (110) Übel erf lehend / bitte ich, Al lmächt iger, / daß das 
brausende Feuer / seine Entsetzl ichkeit / ein klein wenig mäßige / (115) und mich , 
w e n n ich dem O f e n übergeben werden , / 'mi lde versenge'. 

W i d m u n g : 

M i t diesen verschiedenen Arten / [der Verb indung von Versfüßen] sendet nun , / 
Iskar, der du die Verse erbeten hast , / Strabo, der geringste, / dir einen Überbl ick . / 
I m höchsten Vater / [sei] des gesegneten Friedens / Schutz [dir] allezeit. 

* * * 
W. B. 

Etwa 4 0 Jahre liegen zwischen Walah f r ids T o d und dem ältesten Überl ieferungs
zeugen N seines Lehrgedichts. D i e Handschr i f t N steht i hm nicht nur zeitlich u n d 
räuml ich a m nächsten (Sankt Ga l len saec. I X ex . ) , sie ist auch die vollständigste. In 
ihr sind die Versfüße benannt (das gilt auch für alle anderen Handschr i f ten) , sche
matisch dargestellt (das gilt auch noch für R ) und durchgängig mit Ze i tangaben 
versehen (sie fehlen in den übrigen Handschr i f ten und bis auf A u s n a h m e n in R ) 2 1 . 
D i e umfassende Beschreibung eines Verses bestand also aus der Benennung der 
Füße, e inem Schema der Kürzen und Längen, darüber der Angabe der Zei te inhei 
ten - eine für die Kürze , zwei für die Länge - durch Stäbchen und einem Merkvers . 
In Vers 86 z u m Beispiel besteht der Dactylus cum molosso aus dem Schema 
- U U - , zehn Zeiteinheiten u n d dem Wor t l au t Quaeque manu striata. Diese 
Zeiteinheiten sind der Schlüssel z u m Verständnis von Walahfr ids Lehrgedicht2 2 . 

21 Schemata und Zeiteinheiten sind auch in N oft falsch wiedergegeben, so z.B. der Amphi -
brachus (U - U) in v. 9 3 - 1 0 0 (cf. Abb . 1). 

22 Die spätantiken Grammatiker und auch Beda nennen die Zeiteinheit nur tempus: ... omnis 
syllaba aut brevis est et tempus recipit unum ... aut longa est et duo recipit tempora; Beda, 
De arte metrica 2, ed. Calvin B. Kendall (Corpus Christianorum 123A), Turnhout, 1975, 
5 9 - 1 7 1 , hier 86. 
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D e n n auch w e n n es auf den ersten Blick anders scheinen m a g , m a n konnte an die
sem Gedicht n icht dichten lernen. Wer z u m Beispiel Sicherheit i m daktyl ischen H e x a 
meter erlangen wol l te , lernte zweckmäß ig einen jener ant iken oder spätant iken 
A u t o r e n auswendig , deren Dichtungen in den mittelalterlichen Schulen als poetische 
Erstlektüre vermittelt wurden : Juvencus oder Sedulius etwa. D ie Hymnens t rophe 
verinnerlichte m a n anhand der ambros ian ischen H y m n e n , Sicherheit in lyrischen 
Vers- und St rophenformen gewann m a n bei Prudent ius oder den Gedichten der 
Consolatio Philosophiae des Boethius. Jedenfal ls benötigte m a n einen Vorra t gleich
gebauter Verse und Strophen; ein metrischer Wechsel nach jedem Vers, w ie ihn 
Walah f r ids Lehrgedicht hat , half nicht weiter. Verse kann m a n Walah f r ids Zei len 
auch nur mit E inschränkung nennen, denn ein Vers schließt gewöhn l i ch mi t einer 
var iablen Silbe; Wa lah f r ids Verse sind an letzter Pos i t ion no twend ig fest. Der A d o -
neus ( - U U - Ü ) z u m Beispiel verteilt sich auf die K o m b i n a t i o n e n Trochaeus cum 
amphibracbo (Vers 57) und Trochaeus cum bacchio (Vers 59) . 

W a s also k o n n t e m a n lernen? D ie Prosodie u n d die metrischen Grundbauste ine . 
D i e ant ike Metr ik theor ie kennt - u m zunächst v o n den Grundbauste inen zu spre
chen - zwei M u s t e r zur Erk lärung k o m p l e x e r Metren : das ältere Derivat ionssystem 
und die jüngere Prototypenlehre2 3 . I m älteren System werden die Met ren aus dem 
daktyl ischen Hexameter u n d dem iambischen Tr imeter abgeleitet (deriviert); das 
heißt: jedes M e t r u m n i m m t gleichsam seinen A u s g a n g bei den beiden M o d e l l e n und 
gewinnt durch adiectio, detractio und so weiter sein Prof i l . D i e jüngere Proto typen 
lehre kennt acht bis zehn Grundbaus te ine (Füße), aus denen die Metren z u s a m m e n 
gesetzt sind. A u c h w e n n solche Beschreibung durch tnetra prototypa - zumindest 
aus heutiger Sicht2 4 - unzulässige Vere infachungen m i t sich bringt, war das System 
doch so unkompl i z ier t , anschaul ich und vol ls tändig , daß es sich in den spätant iken 
Schulen durchgesetzt hat u n d im Frühmittelalter ü b e r n o m m e n wurde . Beda ( f 7 3 5 ) 
zitiert in De arte metrica 17, der Standardmetr ik des Frühmittelalters, bei der Erklä
rung des phaläkeischen Elfsilbers den Metr iker Flavius Ma l l i u s T h e o d o r u s (Konsul 
des Jahres 399) w ie folgt: Metrum dactylicum Falleucium pentametrum, quod con-
stat ex spondeo et dactylo et tribus trocheis. D a ß diese Segmentierung in Füße 

23 Ausführliche Bewertungen beider Systeme und plausible Argumente dafür, daß das Deriva
tionssystem das ältere ist, finden sich bei Jürgen Leonhardt, Die beiden metrischen Systeme 
des Altertums in: Hermes 117 (1989) 43-62. 

24 Besonders die äolischen Metren versucht man heute (historisch-genetisch) als Zusammen
setzungen oder Ableitung komplexer Vorbilder zu erklären. Ein Beispiel ist der sapphische 
Elfsilber, den Friedrich Crusius, Römische Metrik. Eine Einführung, bearb. von Hans Ru-
benbauer, München 61961, 106 so erklärt: «dem Aristophaneus ist ein trochäisches Me
trum vorausgesetzt», der Aristophaneus «ist eine Spielform des Pherekrateus» (Crusius 
102), der Pherekrateus «ist ein katalektischer Glykoneus» (Crusius 100); bei der Beschrei
bung des Glykoneus wird man dann auf den «Choriambus in der Versmitte» (Crusius 100) 
hingewiesen. Hans Drexler, Einführung in die römische Metrik, Darmstadt 1967, 117 
merkt an: «Die Verse der äolischen wie aller griechischen Lyrik gehen auf ursprüngliche 
Drei-, Vier- oder Eünfheber mit variablen Senkungen zurück, können also grundsätzlich 
nicht in Versfüße «aufgelöst» werden, - womit niemand gehindert sein soll, sich aus prakti
schen Gründen die Sache so oder so zurechtzulegen». 
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Ahb. l: Neapel , Bibl ioteca N a z i o n a l e I V . G . 6 9 , fol . 105* (Sankt Ga l len saec. I X ex.) ; älteste 
H a n d s c h n f t (N) v o n Wa lah f r ids Berte colit homo deum; abgebildet sind die Verse 8 6 - 1 0 9 mit 
K o m b i n a t i o n e n aus zwei dreisilbigen Füßen, metrischen Schemata, Ze i tangaben und Text ; 
nematische Einschnitte s ind durch vergrößerte Ausze ichnungsbuchstaben und Rubr iken am 

K a n d markiert . 
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auch bei var iablen Metren anwendbar war, zeigt sich a m <iambischen Senar> (wieder 
Flavius M a l l i u s T h e o d o r u s bei Beda De arte metrica 20): Metrum iambicum sena-
rium recipit iambum locis omnibus, tribrachin locis omnibus praeter novissitnum, 
spondeum, dactylum et anapestum locis tantum inparibus, pyrrichium loco tantum 
ultimo25. D a s einfache System verlangte laut Flavius Ma l l i u s T h e o d o r u s De metris 
11 nur noch die Kenntn is v o n acht metrischen Genera: ... ut ea, quae alii... con-
fusa et permixta conlocaverant, nos octo tantum generibus, quibus exceptis nullum 
inveniri metrum possit, comprekenderemus .. 26. Diese acht Genera waren bei i hm 
auf acht Füßen in folgender Reihenfolge aufgebaut : Dacty lus ( - U U ) , I ambus ( U - ) , 
Trochaeus ( - U ) , Anapaes tus ( U U - ) , C h o r i a m b u s ( - U U - ) , Ant ispastus ( U U ) , 
Ion icus a ma iore ( - - U U ) , Ionicus a m inore ( U U - - ) ; für die metrische Erläute
rung gebraucht er außerdem den Spondeus ( ). D i e meisten anderen Füße werden 
v o n Flavius M a l l e u s T h e o d o r u s De metris 3 ausdrückl ich aussortiert: sunt igitur 
penitus repudiandi longeque removendi ex trisyllabis molossus, ampbibracbys, am-
phimacrus, palimbacchius; ex quadrisyllabis proceleumaticus, dispondius, diiam-
bus, ditrochaeus, paones omnesque epitriti27. D a s s ind - bis au f den A m p h i m a c r u s 
(= Creticus) - in der Tat die Füße, die in der historischen und modernen metrischen 
Termino log ie seltener gebraucht werden , weil sie n icht Bausteine der wichtigsten 
Met ren sind. W a s waren die wichtigsten Metren? Für das Frühmittelalter läßt sich 
das leicht aus Beda beantworten. Eigens vorgestellt werden in De arte metrica der 
daktyl ische Hexamete r u n d Pentameter, der phaläkeische Elfsilber, der sapphische 
Elfsilber (samt A d o n e u s für die sapphische Strophe), der Terentianeus, der akata lek -
tische iambische D imeter und Trimeter, das Anacreon teum u n d der katalektische 
trochäische Tetrameter - so die N a m e n in moderner Termino log ie ; Beda nennt die 
Verse teils anders. 

N a c h Vorb i ld des Flavius Ma l leus T h e o d o r u s mi t acht beziehungsweise neun 
Füßen a u s z u k o m m e n , w a r sicherlich mög l i ch , doch w e n n m a n w ie Wa lah f r id eine 
vol lständige Termino log ie vermitteln wol l te , ergaben die denkbaren K o m b i n a t i o n e n 
v o n Kürzen u n d Längen vier zweisi lbige, acht dreisilbige und sechzehn viersilbige 
Füße. D i e N a m e n der zwe i - und dreisilbigen Füße (Pyrrichius, Spondeus, Iambus , 
Trochaeus ; Tr ibrachus , M o l o s s u s , Anapaestus , Dacty lus , A m p h i b r a c h u s , A m p h i 
macrus , Bacchius, Ant ibacch ius ) standen mi t Ze i tangaben bei Beda De arte metrica 
9, für die N a m e n der viersilbigen Füße griff m a n a m besten zu einer Enzyk lopäd ie 

25 Das Beispiel, das von Beda für den <iambischen Senar> angeführt wird (Prudentius, Psycho-
machia prol. 1 - 4 , ed. Maurice Lavarenne, III, Paris 1948, 48), hat an den geradzahligen 
Stellen reine Iamben, ist also in moderner Terminologie ein akatalektischer iambischer Tri
meter. 

26 Mallius Theodorus, De metris, ed. Heinrich Keil (Grammatici latini VI), Leipzig 1874, 
5 7 9 - 6 0 1 , hier 600. 

27 Keil (Anm. 26) 589 ergänzt den überlieferten Text auch mit den anderen, vom Autor nicht 
verwendeten Füßen (dies ist hier rückgängig gemacht) und begründet folgendermaßen im 
Apparat: ex pedibus viginti et octo in metris novetn probatos esse voluit Mallius. itaque 
cum undeuiginti pedes, qui improbarentur, hoc loco ponendi essent, ex dissyllabis pyrri
chius, ex trisyllabis tribrachys et bacchius addendi erant ... 
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und fand sie dann etwa bei Isidor Etymologiae 1,17 in einer O r d n u n g nach den 
Zeitverhältnissen. 

Walahfr ids eigentliche Vor lage w a r aber ein spätantiker Metr ik t rakta t , der bis 
heute weitgehend unbekannt geblieben ist. M a n f indet ihn unter dem (als falsch 
erkannten) A u t o r n a m e n Caesius Bassus in den Gratnmatici Latini28. Dieser Traktat 
Breviatio pedum/De compositionibus war Bestandteil einer G r a m m a t i k e r s a m m 
lung, die in e inem Ma i l änder D r u c k v o n 1504 aus Handschr i f ten , die z u m Teil aus 
B o b b i o s tammten, publiziert w o r d e n ist (die Handschr i f ten sind danach zerstreut 
oder beseitigt worden ) ; er ist außerdem in e inem C o d e x R o m , Bibl ioteca Apos to l i ca 
Vat icana Vat . lat. 3 4 0 2 (ca. 1500) überliefert, der fast durchgängig die besseren 
Lesarten hat. Bei dieser schmalen Überl ieferung ist m a n überrascht, daß Wa lah f r id 
das Werk überhaupt gekannt hat , doch die Verluste sind ja o f t erheblich, und W a 
lahfr id hat seine Vor lage so überzeugend verbessert, daß er sie entwertet haben 
m u ß . Ü b e r n o m m e n hat er die Grund idee , die Füße samt Quant i tä ten und Ze i tanga 
ben vorzustel len, dann zu kombin ieren und mit Beispielen zu versehen. Anders als 
seine Vor lage bevorzugt er für den Pal imbacchius den Terminus Ant ibacch ius , für 
den Creticus den Terminus A m p h i m a c r u s . Verbessert s ind die Beispielverse, denn 
Walah f r id stellt einen inneren Z u s a m m e n h a n g her, vol lz ieht den Schritt v o n der 
Verssammlung z u m Lehrgedicht , o h n e auch nur auf das Wortmater ia l der Vor lage 
zuzugreifen. A u ß e r d e m hat er die Verskombina t i onen systematisch geordnet , dabei 
alle denkbaren Zusammenste l lungen berücksichtigt und es so vermieden, gleiche 
K o m b i n a t i o n e n an verschiedener Stelle mit verschiedener Termino log ie und ver
schiedenen Beispielen zu präsentieren - in der Vor lage ist das e inmal passiert29 . 
V o n Vortei l ist auch, d a ß bei i h m die Silbenfolge nicht wör t l i ch beschrieben, son
dern durch Symbole wiedergegeben ist, das heißt Ze ichen für Längen, Kürzen und 
Zeiteinheiten gebraucht werden. 

Diese Zeiteinheiten dienten der Überprü fung der Prosodie . D a ß eine Silbe tempo-
ris capax ist, mußte vermittelt und kontro l l iert werden; eine Sicherheit konnte nur 
der erlangen, der nicht der Ver lockung des Versakzents erlag. Verse prosodisch u n d 
nicht nur akzentuierend zu lesen, ist ein ungelöstes Prob lem bei der Vermi t t lung 
antiker M e t r i k - m a n entscheidet sich heute o f t dafür, die Prosodie der V o k a l e 
<mitzulesen>, die Leseschwierigkeit bei der Pos i t ionsbi ldung durch K o n s o n a n t e n 
aber auszuk lammern und den Versakzent als Ersatz gelten zu lassen. In den besseren 
karol ingischen Schulen waren die Ausbi ldungsz ie le höher gesteckt, das beweist un 
ser Gedicht . Der prosodische Wechsel nach jedem Vers verhinderte, daß das Lesen 
immer gleichgebauter Verse in einen akzentuierenden Vor trag mündete . 

Ps . -Caes ius Bassus, Brev ia t io p e d u m / D e c o m p o s i t i o n i b u s , ed. H e i n r i c h Ke i l ( G r a m m a t i c i 
latini V I ) , Le ipz ig 1 8 7 4 , 3 0 7 - 3 1 2 . 
Ed. Ke i l ( A n m . 28 ) 3 1 0 - 3 1 1 : Ex duobus iambis et spondeo, id est ex brevi una et longa 
una et brevi una et longis tribus, bonos docet cives ist die gleiche K o m b i n a t i o n w ie 
Ex iambo et epitrito primo, id est ex brevi una et longa una et brevi una et longis tri
bus, fugam capessebant; bei W a l a h f r i d entspr icht das v .94 Amphibracbus cum molosso 
U - U - - - Viriiis Andreas. 
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Walahfr ids Bene colit homo deum ist ein prosodisches Lehrgedicht, und folge 
richtig demonstriert es auf 124 Versen auch die Schwierigkeiten und Var ianten der 
Silbenmessung: kurzer V o k a l und muta cum liquida bi lden eine lange (o boni pätris 
o Caritas 10) oder -kurze (säcra pietas 31) Silbe; in der Wor t fuge hat s-impura keine 
längende Kra f t (periit homo sceleribus 5); h k a n n Posit ion bi lden (in homine sano 
91), was aber nicht zwingend ist (habet homo quoque 61) ; die o-finalis beim Ab la t i v 
des G e r u n d i u m s w i rd kurz gemessen, w e n n es wie ein Part iz ip Praesens gebraucht 
w i rd (mala gemendö 33) ; Silben an der Wortgrenze werden elidiert beim Au fe inan 
dertreffen v o n Voka len (bis binae cuncta ornant 70) , nicht aber, wenn i H a l b v o k a l 
ist (busta iam soluta 105). Mögl ichke i ten der metrischen Fül lung demonstriert W a -
lahfrid bei der Wor tb i ldung : ein W o r t kann im D e m i n u t i v verlängert (sonat Marcu-
lus 48 ) , oder durch K o n t r a k t i o n verkürzt werden (per saecla tutelam 124); eine 
D ich tung ist frei für <epische» K o m p o s i t a (lutigenus, -a, um), bei denen der B indevo 
kal kurz zu messen ist (luttgena terra 65) ; auch zu einer gräzisierenden N e b e n f o r m 
(Leon reboans 47 ; so nach der besten Handschr i f t N) oder Neub i l dung kann m a n 
ausnahmsweise Z u f l u c h t nehmen (hortor omnes per pedes hos metricales 26) . W a -
lahfrid zeigt in Bene colit homo deum, wie gute Schuldichtung formal u n d inhalt l ich 
auszusehen hat: Vol ls tändigkei t (hier der Füße und metrischen K o m b i n a t i o n e n ) ge
hört dazu , einfache Lehrmuster als Leit faden (acht Seligpreisungen, vier Evangel i 
sten, vier Paradiesflüsse und so weiter) und signif ikante Zi tate . D a s Lehrgedicht 
w i rd sich allerdings nur dem vol ls tändig erschlossen haben, der bereit war, die 124 
Verse auswendig zu lernen und dabei seine Prosodie genau zu kontrol l ieren. Er 
konnte dann erkennen, daß Wa lah f r id die metrischen Abschni t te mit kurzen Füßen 
und gern mi t Formen v o n homo beginnt: Le i tmot iv seines Lehrgedichts ist der 
Mensch . 

T. L . 




