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Vorbemerkung: 

Uns geht es um Ottes " E r a c l i u s " und s e i n e französische 
V o r l a g e , den " E r a c l e " des G a u t i e r d ' A r r a s . Beide Werke ge
hören aber dem größeren Rahmen der weit v e r b r e i t e t e n Erzählun
gen um das H e i l i g e Kreuz an. Diese z e n t r i e r e n s i c h um d r e i 
Themen: d i e Herkunft des Kreuzes (z.B. H e i n r i c h s von F r e i b e r g 
Kreuzesholzlegende und "Dat boec van den ho u t e " ) , s e i n e Auf
findung durch Helena und schließlich s e i n e Rückeroberung und 
Erhöhung durch ( H ) E r a c l i u s , von der auch Ottes Dichtung b e r i c h 
t e t . Zu einem Zyklus zusammengeschlossen, s t e l l e n d i e s e Erzäh
lungen e i n e Geschichte des H e i l i g e n Kreuzes dar, d i e s i c h vom 
A l t e n über das Neue Testament b i s h i n zu dem i n Byzanz r e s i d i e 
renden K a i s e r (610-641) e r s t r e c k t . In b i l d l i c h e n wie s c h r i f t l i 
chen Zeugnissen werden b i s w e i l e n a l l e d r e i Komponenten aneinander
g e r e i h t , so i n den Chorfresken i n Arezzo ( P i e r o d e l l a Francesca; 
1452-1466) und i n Helwigs sog. Märe von dem H e i l i g e n Kreuz 
(1. Hälfte des 14. J a h r h u n d e r t s ) . 

Jahrhundertelang waren die Erzählungen vom Heiligen Kreuz lebendig, nicht 
nur zur Zeit der Kreuzzüge, als der Heiligen Reliquie für die Kreuzfahrer ein 
besonderer Stellenwert zukam. Frühe Belege aus dem deutschsprachigen Raum 
bilden "De inqvisitione uel inuentione sanctae crucis quae inuente fuerunt" 
aus der Wessobrunner Handschrift (clm 22053 f o l . 10-21; vor 814) oder die in 
der Folge mehrfach z i t i e r t e Fassung des Hrabanus Maurus von der Legende der 
Kreuzeserhöhung. Und noch fast 700 Jahre später erinnert Felix Fabri in s e i 
nem "Evagatorium i n Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem" so
wohl an Helena als auch an Eraclius. Ebenso erwähnt die Inschrift eines Holz
schnittes (StUB Frankfurt/M. Inc. Fol. 132) in Bernhards von Breidenbach 
"Peregrinatio i n terram sanctam" aus dem Jahr 1486 das Wunder des Torver
schlusses bei der Rückführung des Kreuzes nach Jerusalem. Eine größere Zahl 
weiterer Textbeispiele innnerhalb dieses zeitlichen Rahmens werden wir in 
der folgenden Untersuchung berücksichtigen. 

Es wäre lohnend, das Erzählgut, das s i c h um das H e i l i g e Kreuz 
rankt und das auch i n d i e Kreuzeserhöhungspredigt e i n g i n g , 
zusammenzustellen und a l s Ganzes i n s e i n e n Konstanten und Va
r i a t i o n e n zu a n a l y s i e r e n . E b e n f a l l s d i e z a h l r e i c h e n b i l d l i c h e n 
D a r s t e l l u n g e n s i n d dabei zu beachten. Ottes " E r a c l i u s " kommt 
wie s e i n e r französischen Vorlage schon wegen des Umfangs, der 
durch d i e Amalgamierung w e i t e r e r Q u e l l e n b e d i n g t i s t , s i c h e r l i c h 
e ine herausragende Bedeutung zu. Dies und d i e dürftige F o r 
schungslage machen es e r f o r d e r l i c h , den Text zunächst a l s e i g e n 
ständige Dichtung gegenüber dem umfassenden B e z u g s f e l d i n den 
Vordergrund zu rücken. 





O. E i n l e i t u n g : F o r s c h u n g s b e r i c h t mit l i t e r a r h i s t o r i s c h e m 
Schwerpunkt und Z i e l s e t z u n g der A r b e i t 

Im Jahr 1796 wird der " E r a c l i u s " zum e r s t e n Mal erwähnt. 1 

2 
1809 nennt Docen a l s e r s t e r O t t e, den Autor d i e s e s Werkes. 
D r e i Textzeugen s i n d heute bekannt: 
• d i e Wiener Hs. (= A ) : 3 österr. Nat. b i b l . , Cod. Vindob. 2693, 

d i e Münchner Hs. (= B): Bayer. S t a a t s b i b l . , cgm. 57 und 
d i e Gothaer Hs. (= C ) : F o r s c h u n g s b i b l . , Cod. Gothan. Chart.A3. 
Nachdem Wilhelm Grimm 1826 i n seinem A u f s a t z "Uber d i e E l 

f e n " aus dem "noch ungedruckten E r a c l i u s " z i t i e r t hat,^ e r 
s c h e i n t im Jahr 1842 d i e e r s t e E d i t i o n des Werkes, b e s o r g t von 
Hans Ferd i n a n d Massmann, der - wie später H a r a l d Graef - nur 
von den beiden Hss. A und B Kenntnis besaß. Von Anfang an hat 
man d i e s e auf der Münchener Hs. beruhende Ausgabe s c h a r f k r i t i 
s i e r t . Wilhelm Grimm etwa b e s c h u l d i g t den Herausgeber, s i c h zu 
große F r e i h e i t e n e r l a u b t zu haben, "ohne s i e mit einem Wort zu 
r e c h t f e r t i g e n " , 6 und vor a l l e m Moriz Haupt p o l e m i s i e r t gegen 
d i e b e r e i t s "beim e r s t e n l e s e n " erkennbare "maßlose Willkür", 
"d i e u n k r i t i s c h e vermengung der l e s a r t e n b e i d e r h a n d s c h r i f t e n , 
d i e schwankende U n s i c h e r h e i t i n s i c h e r n dingen". Dies a l l e s • 7 mit e i n i g e r Vollständigkeit darzulegen", f e h l e ihm d i e Geduld. 
1 In der Z e i t s c h r i f t BRAGUR. Ein l i t e r a r i s c h e s Magazin der Deutschen und 

Nordischen V o r z e i t , 4. Bd., 2. A b t e i l u n g , L e i p z i g 1796, S. 185-97 (nach 
W. Frey, T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen zu Ottes Eraclius, D i s s . F r a n k f u r t / 
M. 1970, S. 7). 

2 B.J. Docen, Versuch e i n e r vollständigen L i t e r a t u r der älteren Poesie, i n : 
Museum für Altdeutsche L i t e r a t u r und Kunst, hg. v. F.v.d. Hagen, B.J. Do
cen und J.G. Büsching, Bd. 1 (1809), S. 190 (nach W. Frey, a.a.O., S. 7). 

3 Die Bezeichnungen A, B und C haben s i c h durch H. Graefs E d i t i o n eingebür
g e r t ( E r a c l i u s . Deutsches Gedicht des 13. Jahrhunderts, Straßburg 1883). 

4 K l e i n e r e S c h r i f t e n , hg. v. G. H i n r i c h s , Bd. 1, B e r l i n 1881, S. 442. 
5 ERACLIUS. Deutsches und französisches Gedicht des 12. Jahrhunderts (jenes 

von Otte, d i e s e s von Gautier von Arras) nach i h r e n je beiden e i n z i g e n 
Handschriften [...] zum e r s t e n Male herausgegeben, Quedlinburg und L e i p 
z i g 1842 (= B i b l i o t h e k der gesammten deutschen N a t i o n a l - L i t e r a t u r , Abt. 
1, 6. Bd.) . 

6 K l e i n e r e S c h r i f t e n , hg. v. G. H i n r i c h s , Bd. 3, B e r l i n 1883, S. 204 ( i n 
dem Aufsatz "Der E p i l o g zum R o l a n d s l i e d e " ) . 

7 Zum E r a c l i u s , i n : ZfdA 3 (1843), S. 181f. 



W i n f r i e d Frey schließt s i c h i n s e i n e r 1970 erschienenen Frank
f u r t e r D i s s e r t a t i o n " T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen zu Ottes 
Eraclius" diesem v e r n i c h t e n d e n U r t e i l an. Vom Standpunkt der 
T e x t k r i t i k aus i s t d i e s s i c h e r l i c h b e r e c h t i g t . Dennoch b i e 
t e t Massmanns Zusammenstellung von Q u e l l e n gerade für d i e l i 
t e r a r h i s t o r i s c h e Würdigung des " E r a c l i u s " w e r t v o l l e s M a t e r i a l . 
H i e r kann i c h Frey n i c h t zustimmen, wenn er etwas abschätzig 

Q 

von "Betr i e b s a m k e i t " s p r i c h t . F r e i l i c h wird man heute n i c h t 
a l l e m b e i p f l i c h t e n können, manche ' P a r a l l e l e ' , d i e Massmann 
zu sehen g l a u b t e , k r i t i s c h e r überprüfen und insbesondere se i n e 
These ablehnen, M e i s t e r Otte s e i i d e n t i s c h mit Otto von F r e i -

9 

s i n g (wie es auch schon Massmanns Zeitgenossen t a t e n ) . 
Nach längerer Pause b e l e b t s i c h d i e D i s k u s s i o n um O t t e s " E r a 

c l i u s " i n den Jahren 1883 und 1884 mit Graefs neuer E d i t i o n des 
Werkes, d i e s i c h im Gegensatz zu der Massmanns an der Wiener 
Hs. (= A) o r i e n t i e r t , und mit der kurz danach erschienenen D i s 
s e r t a t i o n Georg H e r z f e l d s , der wieder für d i e Hs. B p l ä d i e r t . 1 0 

Auf das zu Recht i n j e d e r H i n s i c h t k r i t i s c h e R e f e r a t zu d i e s e n 
beiden A r b e i t e n samt i h r e n R e z e n s i o n e n 1 1 i n Freys D i s s e r t a t i o n 

1 2 
s e i an d i e s e r S t e l l e verwiesen. In unserem Zusammenhang i s t 
weniger d i e t e x t k r i t i s c h e S e i t e w i c h t i g a l s vielmehr Graefs 
und H e r z f e l d s Stellungnahme zur Datierung des " E r a c l i u s " , auf 
d i e noch näher einzugehen s e i n wird. 

Im Jahr 1887 nimmt d i e Forschung durch P h i l i p p Strauchs K o l -
1 3 

l a t i o n e r s t m a l s Kenntnis von der Hs. C. 
8 W. Frey, T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., S. 8. 
9 Etwa M. Haupt und K. Lachmann ( v g l . dazu W. Frey, a.a.O., S. 10). 
10 H. Graef, b i b l i o g r a p h i s c h e Angabe auf S. 1/Anra. 3; G. H e r z f e l d , Zu Ot

te' s E r a c l i u s , D i s s . H e i d e l b e r g , Darmstadt 1884. 
11 Zu Graef: F. L i c h t e n s t e i n , i n : DLZ 4 (1883), Nr. 37, Sp. 1288-90; E. 

Schröder, i n : Gött. g e l . Anzeigen (1884), Bd. 2, Nr. 14, S. 563-74; F. 
Bech, i n : L i t e r a t u r b l a t t für germanische und romanische P h i l o l o g i e , 5. 
Jgg. (1884), Nr. 4, Sp. 131-33. Zu H e r z f e l d : E. Schröder, i n : DLZ 5 
(1884), Nr. 51, Sp. 1872; E. Steinmeyer, i n : ZfdA 12 (1886), S. 103; 
0. Behaghel, i n : L i t e r a t u r b l a t t für germanische und romanische P h i l o l o 
g i e , 6. Jgg. (1885), Nr. 5, Sp. 184. 

12 Ebd., S. 10-17. 
13 Ph. Strauch, Beiträge zur K r i t i k des E r a c l i u s , i n : ZfdA 31 (1887), S. 

297-337. 



Danach r u h t d i e t e x t k r i t i s c h e Auseinandersetzung mit O t t e s 
" E r a c l i u s " b i s zum Jahr 1970, a l s Frey i n s e i n e r b e r e i t s ge
nannten D i s s e r t a t i o n d i e Voraussetzung für seine kürzlich e r -

1 4 
schienene E d i t i o n des Werkes schuf. Ausgehend von s e i n e r E r 
k e n n t n i s , daß a l l e d r e i H a n d s c h r i f t e n Kontaminationen d a r s t e l l e n 
und daß, b e i o b j e k t i v e r Würdigung auch der Hs. C, k e i n e r von 
ihnen der Vorzug gegeben werden kann, d r u c k t er s i e s y n o p t i s c h 
ab. Die Gründe für d i e s e s V e r f a h r e n hat Frey i n der D i s s e r t a 
t i o n meiner A n s i c h t nach überzeugend d a r g e l e g t . Aufgrund i h 
r e r Z i e l s e t z u n g s p a r t jedoch d i e s e A r b e i t gerade d i e j e n i g e 
Aspekte aus, d i e uns vornehmlich i n t e r e s s i e r e n werden: "Diese 
Untersuchung hat n i c h t d i e Aufgaben, den ' E r a c l i u s ' neu zu i n 
t e r p r e t i e r e n oder s i c h eingehend mit den früheren I n t e r p r e t a t i o n s 
versuchen au s e i n a n d e r z u s e t z e n ; s i e hat n i c h t d i e Aufgabe, e r 
neut d i e Beziehungen Ottes zu s e i n e r Q u e l l e zu u n t e r s u c h e n . " ^ 

Mit s e i n e r " E r a c l i u s " - E d i t i o n hat Frey e i n e w i c h t i g e Grund
lage für d i e v o r u r t e i l s f r e i e Beschäftigung mit Ottes Werk ge
s c h a f f e n . E i n i g e s muß dennoch k r i t i s c h angemerkt werden: Der 
Herausgeber beschränkt s i c h , abgesehen von den üblichen v e r 
e i n h e i t l i c h e n d e n L e s e h i l f e n i n der Graphematik, auf e i n e d i p l o 
matische T r a n s k r i p t i o n , geht dabei aber noch über d i e E d i t i o n s 
p r i n z i p i e n der "Deutschen Texte des M i t t e l a l t e r s " hinaus, wenn 
er auf j e g l i c h e Emendation und Konjektur v e r z i c h t e t und o f f e n 
s i c h t l i c h e F e h l e r der U b e r l i e f e r u n g s e l b s t im Apparat n i c h t v e r 
merkt. Insbesondere jedoch vermißt man d i e I n t e r p u n k t i o n und 
damit auch d i e Kennzeichnung der gerade b e i Otte häufig begeg
nenden d i r e k t e n Rede. Frey w i l l n i c h t durch ei n e " e n t h i s t o r i 
s i e r e n d [ e ] " Zeichensetzung Einfluß auf d i e I n t e r p r e t a t i o n neh-

18 
men, w i l l den Leser n i c h t bevormunden. I s t d i e s e r aber t a t -
14 Otte. E r a c l i u s , Göppingen 1983 (= GAG 348). 
15 Zusammenfassend: T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., S. 194-200. 
16 Karen P r a t t meint v o r s i c h t i g e r , es gebe " s l i g h t i n d i c a t i o n s [...] that 

a f a u l t y archetype, from which a l l the extant manuscripts have descended, 
d i d e x i s t " (Meister Otte's Eraclius as an adaptation of Eracle by Gau
t i e r , Ph.D. T h e s i s , Reading 1979, S. 155; noch n i c h t veröffentlicht). 

17 T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., S. 26. Der von ihm angekündigte 
Q u e l l e n v e r g l e i c h durch W. Wolff e r s c h i e n n i c h t (S. 218/Anm. 73). 

18 Otte. E r a c l i u s , a.a.O., S. V i f . 



sächlich n i c h t i n der Lage, zwischen Befund und e d i t o r i s c h e r 
Deutung zu d i f f e r e n z i e r e n ? Mir s c h e i n t d i e s e r Rigorismus zu 
weit zu gehen. Auch wären R e g i s t e r h i l f r e i c h für den Benutzer 
gewesen. Ungünstig i s t schließlich das P r i n z i p der Verszählung, 
das etwa i n Prosa verfaßte Zwischenüberschriften m i t e i n b e z i e h t . 

Freys E d i t i o n d i e n t a l s Textgrundlage d i e s e r Untersuchung. 
Daneben werden e b e n f a l l s d i e V e r s z a h l e n nach Graef angegeben, 
dessen h i s t o r i s c h - k r i t i s c h e Ausgabe, b e i a l l e n b e r e c h t i g t e n 
V orbehalten, a l s eine e r s t e Lesefassung b e s s e r geeignet i s t . 
Z i t i e r t wird - aus r e i n p r a k t i s c h e n Gründen (ohne ei n e Präfe
renz i n s i n u i e r e n zu wollen) - nach der Hs. A. Wichtige Abwei
chungen der Hss. B und C s i n d j e w e i l s angemerkt. 

Die wenigen Untersuchungen, d i e s i c h ausschließlich Otte 
(bzw. Otte und s e i n e r französischen Q u e l l e , dem " E r a c l e " des 
G a u t i e r d'Arras) widmen, s i n d neben Massmanns umfangreichen An
hängen (1842), Graefs E i n l e i t u n g zu s e i n e r "Eraclius"-Ausgabe 
(1883), H e r z f e l d s D i s s e r t a t i o n (1884) und der Freys ( 1 9 7 0 ) 1 9 

nur noch d i e beiden Aufsätze von Gustav Guth ( 1 9 0 8 ) 2 0 und Ed-
21 

ward Schröder (1924), sowie d i e zwei D i s s e r t a t i o n e n von F r i e d 
r i c h Maertens ( 1 9 2 7 ) 2 2 bzw. Karen P r a t t ( 1 9 7 9 ) . 2 3 

Wie aus der C h r o n o l o g i e der aufgeführten A r b e i t e n e r s i c h t 
l i c h wird, trennen zwei große I n t e r v a l l e von j e w e i l s mehr a l s 
v i e r z i g Jahren d i e Fo r s c h u n g s g e s c h i c h t e des " E r a c l i u s " . 

Thematisch z e r f a l l e n d i e Untersuchungen i n zwei Gruppen: Die 
e i n e beschäftigen neben t e x t k r i t i s c h e n vorwiegend t e x t e x t e r n e 

19 Daneben s e i n im wesentlichen Ergebnisse der D i s s e r t a t i o n r e f e r i e r e n d e r 
A ufsatz "Zur Datierung von Ottes Eraclius", i n : Studien zur frühmhd. L i 
t e r a t u r . Cambridger Colloquium 1971, B e r l i n 1974, S. 264-74. 

20 G. Guth, Das Verhältnis von Ottes E r a c l i u s zum altfranzösischen V o r b i l d , 
i n : Programm der deutschen k.u.k. Staats-Realschule i n Budweis, Budweis 
1908, S. 3-29. 

21 E. Schröder, Der Dichter des deutschen " E r a c l i u s " . E i n B e i t r a g zur a l t 
bayerischen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , S i t z u n g s b e r i c h t der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, p h i l . - h i s t . K l . , Jg. 1924, 3. Abh., München 1924. 

22 F. Maertens, Untersuchungen zu Ottes " E r a c l i u s " , D i s s . Göttingen 1927 
( T e i l d r u c k ) . 

2 3 B i b l i o g r a p h i s c h e Angabe S. 3/Anm. 3. 



Fragen wie d i e L o k a l i s i e r u n g und Datierung des Werkes oder 
d i e Person des D i c h t e r s . Zu i h r zählen d i e A r b e i t e n Massmanns, 
Graefs , H e r z f e l d s , E. Schröders und F r e y s . S i e v e r t r e t e n d i e 
e i n d e u t i g dominierende Gruppe. 

Nur Guth, Maertens und Karen P r a t t s t e l l e n d i e Interpreta

tion des Textes, bzw. den V e r g l e i c h mit der französischen Quel-
24 

l e , i n den M i t t e l p u n k t . Aber s e l b s t Karen P r a t t widmet noch 
e i n D r i t t e l i h r e r umfangreichen D i s s e r t a t i o n dem Aspekt der Text
k r i t i k . 

An der e r s t e n Gruppe i s t für uns vor a l l e m d i e D i s k u s s i o n 
der L o k a l i s i e r u n g s - und D a t i e r u n g s f r a g e von Bedeutung. Diesen 
B e r e i c h der Forschungsgeschichte hat b e r e i t s Frey i n s e i n e r D i s 
s e r t a t i o n a u f g e a r b e i t e t und i n s o f e r n e i n vorläufiges Ende ge
s e t z t , a l s er den bloß h y p o t h e t i s c h e n , n i c h t s t r i n g e n t beweis
baren Charakter v e r m e i n t l i c h e r Fakten h e r a u s s t e l l t e . H i e r des
halb nur e i n kurzes R e f e r a t : 

Zur L o k a l i s i e r u n g 

2 5 

Graef und H e r z f e l d s i e d e l n Otte i n Hessen an. Daß jedoch 
s p r a c h l i c h e Unterschiede zu den von ihnen herangezogenen Ver
g l e i c h s t e x t e n (Herborts T r o j a n e r k r i e g bzw. d i e "Erlösung" und 
das "Leben der H l . E l i s a b e t h " ) bestehen, müssen beide anerken-

2 6 2 7 nen. E . Schröder schließt s i c h der Hessen-These an, weist 
24 Nachzutragen i s t der k l e i n e Aufsatz von I n g r i d Bennewitz-Behr: Vom rech

ten Umgang mit Steinen, Pferden und Frauen. Überlegungen zur I n t e r p r e t a 
t i o n von Ottes " E r a c l i u s " , i n : ZfdPh 103 (1984), S. 378-94. Er e r s c h i e n 
e r s t nach F e r t i g s t e l l u n g unserer A r b e i t . Ein Dank an die V e r f a s s e r i n , d i e 
mir das noch unveröffentlichte Manuskript zur Verfügung s t e l l t e . 

25 Graef: "Die Heimath unseres Gedichtes i s t a l s o auf e i n e r wagerechten L i 
nie zu suchen, d i e , e i n Stück südlich von F r i t z l a r , etwa durch das heu
t i g e Nassau, Oberhessen und Unterfranken läuft" (a.a.O., S. 30). Herz
f e l d : Der Dich t e r s e i "im südlichen Hessen bez. i n der Wetterau zu 
Hause gewesen" (a.a.O., S. 31). 

26 Ihre wenig b e f r i e d i g e n d e Erklärung: Die Wirkung der mittelhochdeutschen 
S c h r i f t s p r a c h e auf den " E r a c l i u s " s e i "weitaus bedeutender" a l s b e i Her
bo r t (Graef, a.a.O., S. 30), bzw. Otte habe s i c h , anders a l s die Auto
ren der zwei g e i s t l i c h e n Werke, an d i e höfische Redeweise angepaßt. 
Auch mache s i c h i n s e i n e r Sprache seine Mobilität a l s "fahrender S p i e l 
mann" bemerkbar ( H e r z f e l d , a.a.O., S. 3 0 f . ) . 

27 E. Schröder, a.a.O., S. 3. Er r e v i d i e r t damit seine frühere A n s i c h t , Ot
te s e i an der "Grenze des b a i r i s c h e n und fränkischen Gebiets" zu Hause 
gewesen. 



aber auf d i e Mischung von m i t t e l d e u t s c h e n und (vorherrschend) 
oberdeutschen Elementen h i n . An der m i t t e l d e u t s c h e n Herkunft 
Ottes w i l l e r dennoch n i c h t rütteln. Im U n t e r s c h i e d zu der i n 
den L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n wegen der v e r m e i n t l i c h e n Nähe des 
" E r a c l i u s " zum a n t i k i s i e r e n d e n Roman üblichen Zuordnung des 

28 
Werkes zum Thüringer Kreis v e r t r i t t Schröder d i e A n s i c h t , der 
D i c h t e r s e i schon i n jungen Jahren an den Landshuter Hof des 
W i t t e l s b a c h e r s Ludwig I . gekommen, wo er a l s Notar oder Kanz
l i s t tätig gewesen s e i ( v g l . V. 1826ff. ; Gr. 1 7 8 5 f f . ) . A l s 

29 
" K l e r i k e r mit ausgesprochen w e l t l i c h e r Lebensführung", der 
s i c h "Scherze über d i e lüsternen Phantasien von Nonnen (4012) 
und Äbten (4023)" e r l a u b t habe, könne man s i c h Otte n i c h t an 
den i n Hessen e i n z i g i n Frage kommenden Höfen der Äbte von F u l 
da und H e r s f e l d v o r s t e l l e n . Diese These stützt s i c h auf mehre
r e , z.T. völlig u n s i c h e r e Hypothesen: S i e geht e r s t e n s davon 
aus, daß Otte nur an einem und für ein e n Hof g e d i c h t e t haben 
kann. Wir werden - gerade auch durch den V e r g l e i c h mit der Quel
l e - zu einem anderen E r g e b n i s kommen. 3 0 Schröders These s e t z t 
zweitens H e r z f e l d s D a t i e r u n g des " E r a c l i u s " zwischen 1205 und 
1212 voraus, d i e unserer A n s i c h t nach möglich, aber durchaus 
n i c h t s i c h e r i s t ( s . u . ) . Ob man f e r n e r O t t e s ' w e l t l i c h e Lebens
führung' mit s e i n e r P f e r d e l i e b h a b e r e i überzeugend begründen kann, 
s c h e i n t f r a g l i c h . Und der sog. f r i v o l e Scherz über Nonnen und 
Äbte - übrigens d i e e i n z i g e S t e l l e des gesamten Textes, d i e zu 
d i e s e r Vermutung Anlaß geben mag - i s t schon h a n d s c h r i f t l i c h un
g e s i c h e r t : Nur A l i e s t nämlich "nunne" (V. 4121; Gr. 4012), im 
Gegensatz zu B " t o r e " und C "niemand". In Vers 4132 (Gr. 4023) 

32 
l i e s t B "man" im Gegensatz zu A/C "abbte"/"abt". 
28 V g l . dazu S. 208f. 
29 E. Schröder, a.a.O., S. 10. 
30 So, auf anderem Weg, auch Frey ( T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., 

S. 208-10). 
31 E. Schröder, a.a.O., S. 14. 
32 Eine w e i t e r e , aber weniger überzeugende Argumentation gegen Ottes angeb

l i c h e Frivolität b e i G. Guth, a.a.O., S. 9. 



Warum schließlich muß Otte e i n M i t t e l d e u t s c h e r gewesen 
s e i n , der nach Bayern kam, und n i c h t etwa umgekehrt, wo doch 
Schröder s e l b s t nur "merkwürdig wenig m i t t e l d e u t s c h e s Sprach
gut" entdecken k a n n ? 3 3 

34 
In Landshut j e d e n f a l l s e r s c h e i n t Otte nach Frey i n k e i n e r 

Urkunde. E i n e eingehende Auseinandersetzung mit der Hessen-The
se f i n d e t s i c h b e i Frey auf den S e i t e n 207-14. Man muß ihm 
wohl oder übel zustimmen, wenn er zu dem E r g e b n i s kommt: "Wir 
wissen n i c h t , wo Otte g e s c h r i e b e n h a t . " 3 ^ 

An Schröders Frage nach dem Publikum des " E r a c l i u s " , 3 ^ d i e 
e r mit Recht für w i c h t i g e r hält a l s d i e nach der Herkunft des 
A u t o r s , knüpft Frey noch e i n i g e Überlegungen an, d i e er aus
drücklich auch nur a l s s o l c h e verstanden wissen w i l l , denn: 
"Eine w i r k l i c h endgültige Entscheidung [...] wäre nur zu t r e f 
f e n , wenn man Otte u r k u n d l i c h belegen k ö n n t e . " 3 7 Frey t e n d i e r t 

38 
dazu, den D i c h t e r eher i n e i n e r (Groß-)Stadt a n z u s i e d e l n , und 
z i e h t Wien ( b e i späterer Da t i e r u n g des " E r a c l i u s " ) und Regens-

3 9 
bürg (bei früherer Datierung) i n B e t r a c h t . Im übrigen g e l a n g t 
man auch n i c h t über d i e Ge s c h i c h t e der d r e i H a n d s c h r i f t e n , so-

40 
weit s i e r e k o n s t r u i e r b a r i s t , zu einem s i c h e r e n Aufschluß über 
Ottes Publikum. 

33 So schon W. Grimm: 'Kaum e i n schwacher Anhauch i s t im E r a c l i u s bemerk
bar" (Athis und P r o p h i l i a s , i n : K l e i n e r e S c h r i f t e n , hg. v. G. H i n r i c h s , 
Bd. 3, B e r l i n 1883, S. 221). 

34 W. Frey, a.a.O., S. 208. 
35 Ebd., S. 210. 
36 E. Schröder, a.a.O., S. 9. 
37 W. Frey, a.a.O., S. 228. 
38 Seine A n s i c h t , Otte zeige "mehr w e l t l i c h e a l s g e i s t l i c h e Gesinnung" 

(a.a.O., S. 215), s c h e i n t mir v o r s c h n e l l übernommen. Daß Otte s i c h 
längere Z e i t i n seinem Leben i n e i n e r Stadt a u f h i e l t , kann z u t r e f f e n 
(ebd., S. 216, 218); hat er aber deshalb schon den " E r a c l i u s " für e i n 
Publikum g e d i c h t e t , "das aus eigener Anschauung eine V o r s t e l l u n g von 
g r ô z e n s t e t e n " besaß (S. 219)? 

39 Daß s e l b s t e i n so s c h a r f s i n n i g e r K r i t i k e r wie Frey b e i a l l diesen Speku
l a t i o n e n d i e Übersicht v e r l i e r t , z e i g t s i c h , wenn er Regensburg den Vor
zug vor Wien geben w i l l (ebd., S. 219), aber an anderer S t e l l e für eine 
späte Datierung plädiert (ebd., S. 203). 

40 W. Frey, a.a.O., S. 28f., 43f., 57f., 225-28-



Zur D a t i e r u n g : 

L i t e r a r i s c h e Einflüsse - man dachte an H e i n r i c h von Veldeke, 
4 1 

"Herzog E r n s t " , Hartmann, Wolframs " P a r z i v a l " , E i l h a r t s und 
G o t t f r i e d s T r i s t a n d i c h t u n g e n , das N i b e l u n g e n l i e d , Konrad F l e c k 

42 
u.a.m. - konnten n i c h t überzeugend nachgewiesen werden, so 
daß d i e Datierung des " E r a c l i u s " auf dem Weg e i n e r r e l a t i v e n 
C h r o n o l o g i e n i c h t möglich i s t . Angemerkt s e i dennoch, daß man 
s i c h r e i n a s s o z i a t i v des E i n d r u c k s n i c h t erwehren kann, Otte 
habe zumindest etwa v e l d e k e s " E n e i t " und Hartmanns Dichtungen 
gekannt. 

Außer auf d i e n i c h t s t i c h h a l t i g e n , w e i l zu al l g e m e i n e n , Pa
r a l l e l e n , deren mangelnde B e w e i s k r a f t schon Maertens d a r l e g t e 

43 
( s . u . ) , stützen s i c h Graef und H e r z f e l d auf den h i s t o r i s c h e n 
Exkurs der Verse 4555ff. (Gr. 4 4 3 1 f f . ) , an dessen Ursprünglich-

44 
k e i t man jedoch s e i t F r e y s D i s s e r t a t i o n z w e i f e l n muß. Ausge
hend von O t t e s (?) K r i t i k an den g r i e c h i s c h e n Königen, d i e " s i c h 
k e i s e r nennent", s e t z t Graef den " E r a c l i u s " "vor der Zerstörung 
des g r i e c h i s c h e n Kaisertums, d.h. vor 1204" an. H e r z f e l d dage
gen meint - n i c h t z u l e t z t deshalb, w e i l e r den Einfluß von Go t t 
f r i e d s T r i s t a n für verbürgt hält -, "dass d i e s e A n s p i e l u n g noch 
passender auf d i e Z e i t bezogen w i r d , a l s d i e b y z a n t i n i s c h e n K a i 
s e r aus i h r e r Hauptstadt v e r t r i e b e n waren". Für ihn e n t s t a n d 
das Werk "nach der Einnahme von Byzanz und nach dem E r s c h e i n e n 

4 5 
von G o t t f r i e d s T r i s t a n [...]: a l s o n i c h t früher a l s 1207." 
A l s terminus ante quem b e t r a c h t e t er 1220, das a n g e b l i c h e Ent-

46 
stehungsjahr des "Floire"-Romans von Konrad F l e c k . Die 'run-

47 
de Z a h l 1 "um 1210" fand seitdem Eingang i n d i e Forschung. 
41 Gegen einen nachweisbaren Einfluß des " E r a c l i u s " auf den " P a r z i v a l " sprad 

s i c h schon R. Preuss aus ( S t i l i s t i s c h e Untersuchungen über G o t t f r i e d von 
Strassburg, Straßburg 1883, S. 13). 

42 Siehe Graef, a.a.O., S. 3 2 f f . und H e r z f e l d , a.a.O., S. 3 1 f f . 
4 3 Siehe ebd., S. 40 bzw. 44. 
44 T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., S. 183ff. 
45 H e r z f e l d , a.a.O., S. 45. 
46 Diese Datierung, so s t e l l t de Boor f e s t , beruht aber "auf r e i n e r Schätzung 

(Geschichte der deutschen L i t e r a t u r , Bd. 2, München 1979, S. 164). 
47 Die e i n z i g e Ausnahme i s t E. Nellmann, der, ohne neue Gründe dafür gefunden 



Abgesehen davon aber, daß d i e gesamte S t e l l e u n s i c h e r überlie
f e r t i s t , w e i s t Frey mit Recht darauf h i n , daß h i e r zum Zwei
k a i s e r p r o b l e m n i c h t im Sinne e i n e s konkreten Z e i t e r e i g n i s s e s 
S t e l l u n g genommen wird, "sondern i n dem al l g e m e i n e n (und mehr 

4 8 
k i r c h l i c h e n ) S i n n , wie er schon s e i t längerem und noch länge-

49 
re Z e i t geläufig war: ihm (= Otte) i s t d i e t r a n s l a t i o i m p e r i i 
des Jahres 800 (wie immer er s i e s i c h im e i n z e l n e n v o r s t e l l e n 
mochte) der a l l e i n i g e Grund, das oströmische Kaisertum abzu
werten". Frey faßt zusammen: "Wir wissen a l s o n i c h t , wann Ot
te g e s c h r i e b e n hat" und plädiert für den Zeitraum zwischen 1190 
und 1230. 5^ Da auch ihm, wie von uns schon angemerkt, O t t e s 
f r e i e s Verfügen über l i t e r a r i s c h e E r r u n g e n s c h a f t e n i n s p r a c h l i 
cher und m o t i v l i c h e r H i n s i c h t auffällt, n e i g t er zu e i n e r späte
ren D a t i e r u n g i n e i n e r Z e i t , " i n der d i e Technik der 'Großen' 

5 2 
schon zur h a n d l i c h e n Münze wurde". 

Neun Jahre danach meint Karen P r a t t , d i e Lösung des Problems 
gefunden zu haben: S i e b e r u f t s i c h w e i t e r h i n auf den genannten 
h i s t o r i s c h e n Exkurs und l e n k t i h r Augenmerk auf den d o r t e r 
scheinenden Namen "Romany" (V. 4596; Gr. 4459). B e k a n n t l i c h war 
"Romania" d i e Bezeichnung für das l a t e i n i s c h e K a i s e r r e i c h von 
K o n s t a n t i n o p e l nach der Einnahme von 1204.^ 3 L e i d e r kann d i e s 
n i c h t mit P r a t t a l s k l a r e s I n d i z für e i n e D atierung nach 1204 

54 
gewertet werden - s i e s p r i c h t von " r e l i a b l e c l u e " -, denn be
r e i t s Papst Urban I I . etwa b e r i c h t e t e i n seinem berühmten Auf
r u f zum e r s t e n Kreuzzug l a u t F u l c h e r von C h a r t r e s von den "Tur-
c i , gens P e r s i c a , q u i , apud Romaniae f i n e s , t e r r a s C h r i s t i a n o -
rum [...] superaverunt". Und F u l c h e r s c h r i e b d i e s b e r e i t s 

zu haben, zu Graefs Datierung "vor 1204" zurückkehrt (Die Reichsidee i n 
deutschen Dichtungen der S a l i e r - und frühen S t a u f e r z e i t , B e r l i n 1963, 
S. 33f.) . 

48 Überzeugend w e i t e r v e r f o l g t von R. S c h n e l l , siehe unten S.27f . 
49 Näher dazu b e i Frey, a.a.O., S. 202. 
50 Ebd., S. 202. 
51 Ebd., S. 203 bzw. 207. 
52 Ebd., S. 203. 
53 Etwa H.E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 

51980 (^965) , S. 179. 
54 A.a.O., S. 12. V g l . obendrein zur geographischen Mehrdeutigkeit von "Ro

mania" S. 28 /A. 144. 
55 z i t . nach Dana C. Munro, The Speech of Pope Urban II at Clermont, 1095, 

i n : The American H i s t o r i c a l Review, V o l . XI (Jan. 1905), S. 236. 



u n m i t t e l b a r oder höchstens e i n i g e Jahre nach dem K o n z i l von 
Clermont. 

Im H i n b l i c k auf "den D i c h t e r des deutschen ' E r a c l i u s ' " 
müssen wir uns vorläufig mit d i e s e n , i n j e d e r H i n s i c h t unbe
f r i e d i g e n d e n R e s u l t a t e n z u f r i e d e n geben. Die meiste Z e i t ha
ben d i e eben r e f e r i e r t e n Fragen vom Text s e l b e r abgelenkt. 

Den wenigen, stärker i n t e r p r e t a t o r i s c h o r i e n t i e r t e n A r b e i 
ten der zweiten Gruppe w o l l e n wir uns nun zuwenden. 

Zunächst i s t Guths Q u e l l e n v e r g l e i c h von 1908 zu nennen. In 
einem e r s t e n A b s c h n i t t b e t r a c h t e t der V e r f a s s e r d i e d r e i Be
r e i c h e " R e l i g i o n " , "Frau und L i e b e " sowie "Höfisches Leben" 
k o n t r a s t i v i n O t t e s und G a u t i e r s Werk. Es ha n d e l t s i c h h i e r b e i 
jedoch eher um e i n e A u f l i s t u n g a l s um den Versuch e i n e r kohä
renten I n t e r p r e t a t i o n . E i n i g e i n t e r e s s a n t e r e Beobachtungen 
s e i e n hervorgehoben, wenngleich Guth häufig u n k r i t i s c h vermeint
l i c h s i c h e r e E r g e b n i s s e der Forschung übernimmt (insbesondere 
zu den l i t e r a r i s c h e n Einflüssen auf Otte) und s i c h von n a t i o 
n a l e n K l i s c h e e s n i c h t freimachen kann.^ 7 

Anders a l s d i e meisten F o r s c h e r b i s h i n zu Frey und Karen 
P r a t t hält e r zu Recht O t t e s " E r a c l i u s " n i c h t für w e l t l i c h e r a l s 
G a u t i e r s " E r a c l e " , obwohl der deutsche B e a r b e i t e r " P r e d i g t a r 
t i g e s " gekürzt habe. Guth s t e l l t d i e Bedeutung des Gebets ge-

58 
rade im " E r a c l i u s " heraus. Der Schlußteil von der Wiederge-

59 
winnung des H e i l i g e n Kreuzes s e i Otte w i c h t i g gewesen - ei n e 
A n s i c h t , der wir grundsätzlich b e i p f l i c h t e n , obwohl wir ihn 
n i c h t a l s "den w i c h t i g s t e n " b e t r a c h t e n w o l l e n , und wir ihm 
auch b e i G a u t i e r denselben S t e l l e n w e r t zuerkennen müssen. Auf
schlußreich e r s c h e i n t Guths L i s t e von B i b e l z i t a t e n b e i Gau
t i e r und O t t e . Es z e i g t s i c h d a b e i , daß l e t z t e r e r mit nur 
5 6 D. Munro, a.a.O., S. 2 3 2 . 
57 Z.B. G a u t i e r s a n g e b l i c h "kaufmännisch[e]" R e l i g i o n s a u f f a s s u n g (S. 8) 

oder seine im Gegensatz zu Otte a n g e b l i c h bloß r e d e n s a r t l i c h e n , kon
v e n t i o n e l l e n Gottesanrufungen (S. 12) . 

5 8 Ebd., S. 7 und 8 . 

59 Gegen Frey: "Insgesamt macht der Legendenteil den Eindruck der P f l i c h t 
übung, des u n l u s t i g e n Zu-Ende-Bringens der Erzählung" ( T e x t k r i t i s c h e 
Untersuchungen, a.a.O., S. 2 1 8 ) . 



e i n e r Ausnahme s t e t s von s e i n e r Q u e l l e unabhängige S t e l l e n 
a n f ü h r t 6 0 und so s e i n e B i b e l k e n n t n i s a l s ebenbürtig aus
w e i s t . 

Guths Beobachtung von Ot t e s milderem H e i d e n b i l d 6 1 b l e i b t 
e b e n f a l l s f e s t z u h a l t e n . 

In seinen Bemerkungen zum Thema Fra u , L i e b e und Höfisches 
erkennt Guth O t t e s Unselbständigkeit im B e r e i c h der höfischen 
L i e b e , d i e s i c h übrigens n i c h t nur am l e t z t e n Monolog der K a i -

6 2 
s e r i n zeigen läßt. Die g e r i n g e r e Bedeutung des Standes der F i 
guren im " E r a c l i u s " g i l t es hervorzuheben. Guths Meinung, Otte 
h a l t e d i e höfische E t i k e t t e genauer e i n a l s G a u t i e r , 6 3 t e i l e n 
wir n i c h t . Insgesamt kann man schon an Guths E i n z e l b e o b a c h t u n 
gen a b l e s e n , daß Otte, anders a l s G a u t i e r , eher auf g e i s t l i c h e m 
denn auf höfischem Boden zu Hause i s t . 

In einem zweiten A b s c h n i t t w i l l Guth "versuchen, ob s i c h e t 
was über d i e Entsprechung der deutschen und der französischen 
H a n d s c h r i f t e n e r m i t t e l n läßt". Dies s o l l uns h i e r weniger i n 
t e r e s s i e r e n , zumal b e r e i t s Karen P r a t t dazu k r i t i s c h S t e l l u n g 

64 
nanm. 

L e i d e r b l i e b der ursprünglich angekündigte A b s c h n i t t über 
6 5 

das "Kürzungsprinzip" "wegen Platzmangel" aus. 
Maertens, der Guths A r b e i t e r s t nachträglich zur Kenntnis 

genommen hat, u n t e r s u c h t i n s e i n e r D i s s e r t a t i o n von 1927 O t t e s 
Verhältnis zu G a u t i e r und s e t z t s i c h darüberhinaus zum Z i e l , 
d i e S t e l l u n g des " E r a c l i u s " i n der mi t t e l h o c h d e u t s c h e n L i t e r a 
t u r zu überprüfen. Er macht s i c h d abei unbesehen E. Schröders 
Meinung zu ei g e n , Otte s e i K a n z l i s t am Hof Ludwigs I. gewesen 
und habe nach 1205 g e d i c h t e t . 6 6 

60 Guth, a.a.O., S. 5f . 
61 Ebd., S. 6 f . 
62 Ebd., S. 17f. 
63 Ebd., S. 22. 
64 Ebd., S. 3 und 27-29 bzw. P r a t t , a.a.O., S. 158ff . 
65 S. 29. A l i e r d i n g s i s t schon der Terminus v o r e i l i g gewählt. Die Frage, 

ob Kürzung durchweg a l s P r i n z i p g i l t , müßte h i e r e r s t untersucht (und 
wohl n e g a t i v beantwortet) werden. 

66 Maertens, a.a.O., S. 1. 



Während s i c h Maertens' Untersuchung über den Einfluß ande
r e r Autoren auf Otte durch wohltuende S k e p s i s gegenüber Graef, 
H e r z f e l d und B o d e 6 7 a u s z e i c h n e t , und der V e r f a s s e r zu Recht zu 
dem Schluß g e l a n g t , i n Anb e t r a c h t der nur allgemeinen oder f o r 
melhaften P a r a l l e l e n s e i n i c h t nachzuweisen, welche vorhöfi-

fift 
sehen (außer der K a i s e r c h r o n i k ) , frühhöfischen oder gegebe
n e n f a l l s hochhöfischen Werke der D i c h t e r kannte, muß man d i e 
These zur Ubersetzungstechnik im e r s t e n T e i l der A r b e i t i n j e 
dem F a l l zurückweisen. 

H i e r v e r t r i t t Maertens d i e A n s i c h t , der deutsche D i c h t e r ha
be d i e französische Q u e l l e b e i Beginn s e i n e r Übertragung n i c h t 
zuvor a l s Ganzes g e l e s e n . So erklärt e r Ott e s Vorankündigung 
der K r e u z e s e x p e d i t i o n im P r o l o g aus einem Irrtum: "daß s i e b e i 
G a u t i e r ganz zu kurz kommen w i r d , weiß e r o f f e n b a r noch n i c h t ; 
e r kennt b i s h e r nur den I n h a l t der C h r o n i k e n " . 6 9 Von At h a n a i s 
und ihrem Ehebruch "weiß O t t e i n s e i n e r Inhaltsangabe am Anfang 
s e i n e s Werkes noch n i c h t s " . 7 0 Da j a aber auch b e i G a u t i e r da
von n i c h t d i e Rede i s t , l i e g t es nahe, den Grund für d i e s e s 
Schweigen a l l e i n i n den 'Gattungs'bedingungen des Prolog s zu 
sehen. Der Name des K a i s e r s "Focas", a n s t e l l e des u n h i s t o r i 
schen " L a i s " , r e s u l t i e r t für Maertens e b e n f a l l s aus Ott e s Un
k e n n t n i s : " a l s Otte ihn ( = den Namen) einfügte, wusste e r demnach 
noch gar n i c h t , wie d i e s e r K a i s e r b e i G a u t i e r h e i s s e n würde, 

71 
d.h. Otte kannte G a u t i e r s G e d i c h t n i c h t genau." Nach e i n e r 
t i e f e r e n Ursache, etwa e i n e r bewußten H i s t o r i s i e r u n g s t e n d e n z , 
f r a g t s i c h der V e r f a s s e r n i c h t , s p r i c h t er doch insgesamt bloß 

72 
von " g e l e h r t e [ r ] Stoffkrämerei". Wir werden im Laufe unserer 
67 F. Bode, Die KampfesSchilderungen i n den mhd. Epen, D i s s . G r e i f s w a l d 

1909, S. 173. Dazu Maertens, a.a.O., S. 28/29. 
68 Nur die " E n e i t " läßt Maertens - v o r s c h n e l l - a l s Quelle g e l t e n . Keines

wegs " i s t schon durch Behaghel" der Beweis e r b r a c h t ( i n der E i n l e i t u n g 
zu dessen E d i t i o n , Bd. 1, S. X X I I I f f . ; Maertens, a.a.O., S. 24). Ich 
stimme G a b r i e l e Schieb zu, Anklänge seien a l l e n f a l l s " r e i n äußerlicher 
A r t " (Henric van Veldeken. H e i n r i c h von Veldeke, S t u t t g a r t 1965, S l g . 
Metzler 42, S. 60). 

69 Maertens, a.a.O., S. 3/4. 
70 Ebd., S. 7. 
71 Ebd., S. 7. 
72 Ebd., S. 3. 



A r b e i t noch öfter d i e U n h a l t b a r k e i t von Maertens' These 
zu O t t e s Ubersetzungstechnik sehen. Außerdem w i d e r s p r i c h t 
e r s i c h s e l b s t , wenn er etwa gestehen muß, daß Otte d i e E p i 
sode der E h e b r u c h s l i s t "vorher gründlich durchgelesen hat", 
und nur so kann er auch d i e s e i n e r Meinung nach p l a n v o l l e n Aus
lassungen des B e a r b e i t e r s erklären, d i e a l l g e m e i n e i n "Streben 
[...] nach e i n e r großen e i n h e i t l i c h e n L i n i e der Handlung" v e r 
r i e t e n , während G a u t i e r o f t "umständlich und ermüdend" erzäh-
l e . 7 3 

Das l e t z t e Z i t a t deutet auch schon an, daß s i c h Maertens von 
n a t i o n a l e n V o r u r t e i l e n n i c h t b e f r e i e n kann, obwohl e r s e l b s t 
völlig zu r e c h t f e s t s t e l l t , man komme "mit der Phrase von dem 
• f e i n g e b i l d e t e n , aber oberflächlichen Franzosen und dem gründ-

74 
l i e h e n Deutschen' keineswegs aus". Nur e r s e t z t e r s e i n e r 
s e i t s d i e s e "Phrase" durch e i n e andere: d i e vom deutschen "Ge
müt" bzw. der französischen "messerscharfe[n] Logik und Ver
s t a n d e s a r b e i t " , vom 11 stärkere [n] persönlichen H e r z e n s a n t e i l " 
bzw. dem "kühleren F r a n z o s e n " . 7 ^ So v e r b i n d e t e r denn auch b e i 
s p i e l s w e i s e den - gewiß bestehenden - U n t e r s c h i e d zwischen der 
französischen und der deutschen Athana'is s o f o r t mit e i n e r un
angemessenen m o r a l i s c h e n Wertung: G a u t i e r s K a i s e r i n s e i " k a l t 
e n t s c h l o s s e n " , Ehebruch zu begehen, während d i e O t t e s i h r Gewis
sen niederkämpfen m ü s s e . 7 6 

E r s t im Jahr 1979 f o l g t mit Karen P r a t t s D i s s e r t a t i o n der 
nächste und z u g l e i c h neueste Q u e l l e n v e r g l e i c h , der "the r a t h e r 
t r a d i t i o n a l methods" der früheren F o r s c h e r kombinieren w i l l 
"with the new approaches to a d a p t a t i o n i n t r o d u c e d by M i c h e l Huby 
and h i s contemporaries". 

Das e r s t e D r i t t e l der A r b e i t , das zu t e x t k r i t i s c h e n Fragen 
S t e l l u n g nimmt, i s t für unseren Zusammenhang weniger von Be-

7 3 Maertens, a . a . O . , S . 8 bzw. S . 6 . 
74 Ebd., S . 1 3 . 
7 5 Ebd., S . 13 bzw. 1 4 . 

7 6 Näheres dazu i n unserem K a p i t e l 2 . 2 . 2 . 
77 P r a t t . a . a . O . , S . 187 



deutung a l s i h r e " S e c t i o n B", d i e " L i t e r a r y A n a l y s i s " . Der 
T i t e l - " M e i s t e r O t t e ' s Eraclius as an a d a p t a t i o n of Eracle 

by G a u t i e r " - v e r s p r i c h t mehr a l s d i e Untersuchung s e l b s t hält. 
Es geht Karen P r a t t n i c h t darum, Ottes Werk vor dem H i n t e r 
grund der französischen Q u e l l e i n s i c h kohärent zu deuten, son
dern darum, am B e i s p i e l des " E r a c l i u s " "a r i g o r o u s methodology 
f o r the i n v e s t i g a t i o n of Middle High German a d a p t a t i o n s of O l d 
French sources" zu e n t w i c k e l n , wie s i e i n ihrem Plan vor dem 
"Acknowledgements" ankündigt. E i n e schlüssige Gesamtinterpre
t a t i o n , s o l l t e s i e a n g e s t r e b t worden s e i n , i s t der V e r f a s s e 
r i n j e d e n f a l l s n i c h t gelungen. überhaupt s c h e i n t uns d i e D i s 
s e r t a t i o n , t r o t z i h r e s Umfangs von f a s t 600 S e i t e n , nur wenige 
w i c h t i g e und w i r k l i c h neue E r g e b n i s s e zu b i e t e n . Dies l i e g t 
vor a l l e m an der Methode, s i c h auf den V e r g l e i c h von P a r a l l e l 
s t e l l e n zu beschränken, ohne den GesamtZusammenhang näher zu 
berücksichtigen. In den K a p i t e l n "Speech", " D e s c r i p t i o n " , 
" C h a r a c t e r i s a t i o n " , "Realism", "Thèmes" und " R h e t o r i c a l D e v i 
ces" werden j e w e i l s bestimmte T e x t s t e l l e n aus dem Kontext i s o 
l i e r t . So w i r k t d i e A r b e i t auf langen Strecken wie eine L i s t e 

p u n k t u e l l e r Beobachtungen (auch i n dem sogenannten S t r u k t u r v e r -
78 

g l e i c h ) , d i e o f t genug nur b e s c h r i e b e n , aber n i c h t b e f r i e d i 
gend i n t e r p r e t i e r t werden. 

Im übrigen w e i s t schon d i e Synopsis der beiden Texte auf 
S e i t e 182 - 85 Ungenauigkeiten auf, insbesondere was Ot t e s Werk 

79 
a n l a n g t . 

Zwei unserer A n s i c h t nach grundsätzliche Mißverständnisse 
s e i e n h e r a u s g e g r i f f e n : Das e r s t e b e t r i f f t O t tes a n g e b l i c h weni
ger ausgeprägte Religiosität, d i e s i c h u.a. d a r i n äußere, daß 
E r a c l i u s n i c h t i n gleichem Maße " t r u s t i n God" b e s i t z e wie 
E r a c l e . ^ 0 Wenn aber E r a c l i u s vor der Wahl von S t e i n , P f e r d und 
78 P r a t t , a.a.O., S. 208-35. 
79 Die vom Pferdeverkäufer g e f o r d e r t e n 21/2 Mark b e i Gautier entsprechen 

exakt dem Betrag im " E r a c l i u s " , denn b e k a n n t l i c h heißt " d r i t h a l p " (v. 
1494; Gr. 1429) "zwei-", n i c h t " d r e i e i n h a l b " ( P r a t t , a.a.O., S. 183). 
Auch Otte erwähnt das "Feast of the Holy Cross" (S. 186), nämlich i n 
Vers 5443 (Gr. 5282). 

80 P r a t t , a.a.O., S. 258. 



Frau und vor den Proben s t e t s zu Gott b e t e t , so heißt d i e s i n 
keinem F a l l , daß er "the i n c r e d i b l e c o n f i d e n c e i n h i s God-given 

81 
powers which E r a c l e e x h i b i t s " n i c h t t e i l e . Die O p p o s i t i o n 
b e s t e h t n i c h t i n Mißtrauen v s . V e r t r a u e n , sondern i n Demut v s . 
S e l b s t v e r t r a u e n . E r a c l i u s i s t n i c h t "more i n c l i n e d t o doubt 

8 2 

h i m s e l f " , sondern i n ihm drückt s i c h d e u t l i c h e r a l s i n E r a c l e 
das Wissen aus, daß a l l e Kräfte von Gott stammen. Nur auf 
grund i h r e r s c h i e f e n P e r s p e k t i v e kann Karen P r a t t es auch 
"stränge" f i n d e n , daß der P r o l o g des " E r a c l i u s " e i n e n ausge-

8 3 
sprochen religiösen Charakter b e s i t z t . 

Das zweite Mißverständnis b e t r i f f t d i e Historizität der b e i 
den Werke. Von einem g l e i c h e n Bemühen um G e s c h i c h t l i c h k e i t b e i 
" o r i g i n a l poet" und "adaptor" kann man n i c h t ausgehen. B e i Ot
te i s t d i e Tendenz, s e i n e Dichtung a l s h i s t o r i s c h e , j a sogar 

84 

c h r o n i k a l i s c h e , d a r z u s t e l l e n , w e s e n t l i c h stärker ausgeprägt. 
Auch sagt d i e V e r f a s s e r i n wenig später s e l b s t : "More s t r i k i n g 
than O t t e ' s omissions from, and m o d i f i c a t i o n s t o , the model are 

8 5 

the h i s t o r i c a l détails added by the adaptor." U n r e f l e k t i e r t 
nennt s i e , wie schon Maertens, d i e s e Hinzufügungen " s u p e r f l u o u s 
w e i l s i e s i e n i e im Zusammenhang mi t e i n a n d e r b e t r a c h t e t . 

P o s i t i v zu würdigen i s t dagegen Karen P r a t t s M o d i f i k a t i o n 
der bekannten These Hubys: " l ' a d a p t a t e u r danse enchaîné", 
wenn s i e sowohl auf d i e mögliche F r e i h e i t des B e a r b e i t e r s b e i 

88 
der Behandlung der Themen, a l s auch auf vers c h i e d e n e V a r i a n -

8 9 
ten der U b e r s e t z u n g s s t r a t e g i e n h i n w e i s t . O t t e s Französisch-

90 
k e n n t n i s s e s e i e n "very a c c u r a t e " . Vor 
81 P r a t t , a.a.O., S. 411. 
82 Ebd., S. 412. 
83 Ebd., S. 561. 
84 V g l . K a p i t e l 1 der A r b e i t . 
85 P r a t t , a.a.O., S. 359. 
86 Ebd., S. 360. 
87 M. Huby, L'adaptation des romans c o u r t o i s en Allemagne au X I I e e t au 

X I I I e siècle, P a r i s 1968, S. 147. ( V g l . auch J . Fourquet, Hartmann d'Aue 
Erec, Iwein, P a r i s 1944.) 

88 P r a t t , a.a.O., S. 371. 
89 Ebd., S. 466-543. 
90 Ebd., S. 510. 



a l l e m zu Beginn h a l t e er s i c h nahe an s e i n e Q u e l l e . Die " i n -
c r e a s e i n l e n g t h " der Verkündigungs- und Geburtsepisode dürfte 
aber n i c h t i n e r s t e r L i n i e aus einem Versuch möglichst t e x t n a 
her Ubersetzung r e s u l t i e r e n , sondern aus dem Bestreben, d i e s e n 

91 
T e i l im religiösen und künstlerischen Sinn auszubauen. Wir 
p f l i c h t e n Karen P r a t t b e i , wenn s i e Hubys These der " p o i n t s de 
repère" im F a l l des " E r a c l i u s " für n i c h t anwendbar hält. Ihre 
Auffassung von O t t e s E p i s o d e n t e c h n i k w i r d s i c h i n der folgenden 
Untersuchung bestätigen: "Otte, having read the whole work 

92 
through, adapted épisode by épisode." 

Karen P r a t t s D i s s e r t a t i o n beschließt d i e Reihe der ausführ
l i c h e n Untersuchungen zu O t t e und dem " E r a c l i u s " . Die Zahl 
der O t t e - F o r s c h e r i s t b i s heute sehr k l e i n g e b l i e b e n . Dennoch 
ging der " E r a c l i u s " durchaus i n A r b e i t e n e i n , d i e s i c h übergrei
fenden Themen widmen. F r e i l i c h hat man d o r t den Text häufig i n 
unzulässiger Weise p a r z e l l i e r t und nur d i e j e n i g e n T e i l e , oder 
gar nur Verse, herangezogen, d i e für den j e w e i l i g e n Gegenstand 
u n m i t t e l b a r von Bedeutung waren, ohne auf i h r e n P l a t z und i h r e 
F u n k t i o n im Gesamtzusammenhang zu achten. W i r k l i c h e s I n t e r e s s e 
a l s Dichtung hat der " E r a c l i u s " kaum gefunden. 

Von den mehr a l s zwanzig T i t e l n , d i e i c h fand, s e i e n acht 
93 

w i c h t i g e r e herausgenommen und kurz r e f e r i e r t . Es geht mir 
91 V g l . K a p i t e l 2.2.1 der A r b e i t . 
92 P r a t t , a.a.O., S. 510. 
93 Die übrigen, n i c h t näher beschriebenen A r b e i t e n i n c h r o n o l o g i s c h e r Ab

f o l g e : 
- A. S c h u l t z , Das höfische Leben zur Z e i t der Minnesinger, Bd. 1, L e i p 

z i g 1889, S. 3 1 l f . (V. 856 und 1960 belegen, daß "man schon damals 
di e E d e l s t e i n e aus Glas nachzuahmen" wußte). 

- R. Kautzsch, Die H e r a k l i u s b i l d e r zu Frau-Rombach i n Oberhessen, i n : 
Studien aus Kunst und Geschichte, F r i e d r i c h Schneider zum 70. Geburts
tage gewidmet, F r e i b u r g (Breisgau) 1906, S. 507-630. 

- R. R i t t e r , Die E i n l e i t u n g e n der altdeutschen Epen, D i s s . Bonn 1908 
(bloße Materialsammlung). 

- E. H e r z f e l d , Der Thron des Khosrô, i n : Jahrbuch der preussischen Kunst
sammlungen, Bd. 41 (1920), S. 1-24 und 103-47 ( v g l . L . - I . Ringbom, G r a l 
tempel und Para d i e s , Stockholm 1951, S. 69). 

- J . Schw i e t e r i n g , Die Demutsformel mhd. D i c h t e r , B e r l i n 1921, S. 41f. 
(zum P r o l o g : "Der Grund, i n dem Ottes Selbstgefühl wurzelt, i s t n i c h t 
Künstlertum wie b e i Wolfram, sondern g e l e h r t e B i l d u n g " . ) . 

- H. Naumann, Der wilde und der edle Heide. Versuch über die höfische 
T o l e r a n z , i n : F e s t g . Ehrismann, hg. v. P. Merker und W. Stammler, Ber-



d a b e i insbesondere darum zu z e i g e n , wie d i s p a r a t d i e Frage
s t e l l u n g e n waren, d i e man an den " E r a c l i u s " h e r a n t r u g : e i n I n 
d i z für d i e V i e l s c h i c h t i g k e i t des Werkes, dafür, daß d i e Ge
samtdeutung keineswegs auf der Hand l i e g t , und schließlich da
für, daß O t t e s Dichtung e i n "bemerkenswertes Zeugnis" d a r s t e l l t 

94 
- n i c h t nur für den H i s t o r i k e r . 

l i n / L e i p z i g 1925, S. 94 (Machmet s e i b e i Otte "aus dem Götterhimmel 
herausgenommen und einigermaßen i n seine h i s t o r i s c h - m e n s c h l i c h e S t e l 
lung gerückt".). 

- W. F e c h t e r , Das Publikum der mittelhochdeutschen Dichtung, F r a n k f u r t 
am Main 1935 (Nachdruck Darmstadt 1966), S. 9 und 53 (der " E r a c l i u s " 
a l s "höfische Legende" i n den Kirchengemälden von Fraurombach). 

- H. S c h r e i b e r , Studien zum Prolog i n m i t t e l a l t e r l i c h e r Dichtung, Würz
burg-Aumühle 1935, S. 12f. 

- B. Boesch, Die Kunstanschauung i n der mittelhochdeutschen Dichtung von 
der Blütezeit b i s zum Meistergesang, B e r n / L e i p z i g 1936, S. 27 (betont 
den von Otte i n t e n d i e r t e n " h a n d g r e i f l i c h e n 'Nutzen'" der Dichtung). 

- A. F o u r r i e r , Le courant réaliste dans l e roman c o u r t o i s en France au 
moyen-âge, P a r i s 1960, Kap. 3 zu G a u t i e r d'Arras (Otte a l s Übersetzer 

o ^ a , C l e " ' W O U e " p a r f a i r e l e caractère h i s t o r i q u e " , s 233 und 226/Anm. 182, 183, S. 227/Anm. 184. " 
- F. Neumann, Hessen i n der deutschen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s , i n : 

Zs.d.Vereins f . hess. Geschichte und Landeskunde, Bd. 75 (1964/65), S. 
96f. (Otte a l s D i c h t e r zwischen Thüringen und Bayern). 

- K. Ruh, Höfische Epik des deutschen M i t t e l a l t e r s , Bd. 1, 2.verbess. 
A u f l . , B e r l i n 1977 (Ï1967), S. 94 ( b e r e c h t i g t e Z w e i f e l an der Zuord
nung des " E r a c l i u s " zum Thüringerkreis; Ruh rückt das Werk ab von der 
"Antike-Rezeption im Sinne des Aeneas- und Trojaromans".). 

- K.-E. G e i t h , Carolus Magnus. Studien zur D a r s t e l l u n g K a r l s des Großen 
i n der deutschen L i t e r a t u r des 12. und 13. Jahrhunderts, Bern/München 
1977, S. 132-34. 

- U. Engelen, Die E d e l s t e i n e i n der deutschen Dichtung des 12. und 13. 
Jahrhunderts, München 1978, S. 43f., 63 und 65. 

- J . Bumke, Mäzene im M i t t e l a l t e r , München 1979 ( j e w e i l s kurze Erwäh
nung, v.a. zur W i t t e l s b a c h e r - bzw. Thüringerthese, von der er s i c h a l s 
zu s p e k u l a t i v d i s t a n z i e r t , S. 71, 107, 152f., 166, 171, 240). 

- E.C. L u t z , R h e t o r i c a d i v i n a . Mittelhochdeutsche Prologgebete und 
d i e r h e t o r i s c h e K u l t u r des M i t t e l a l t e r s , Berlin/New York 1984 
(= Quellen und Forschungen zur Sprach- und K u l t u r g e s c h i c h t e d. germ. 
Völker, N.F. 82 206), S. 95f. (zum P r o l o g ) . 

94 Wie E. Neilmann meint, Die R e i c h s i d e e , a.a.O., S. 34. 



1) Deutsche L i t e r a t u r - französische Q u e l l e n ( F i r m e r y ) : 

Jean F i r m e r y s "Notes c r i t i q u e s sur quelques t r a d u c t i o n s a l l e -
9 5 

mandes de poèmes français au moyen âge" aus dem Jahr 1901 
eröffnet d i e Reihe. 

Ottes " E r a c l i u s " im Sog n a t i o n a l e r Rivalität: Was wir b e r e i t s 
b e i Guth und Maertens sahen und b i s zu Massmann zurückverfol
gen können - d i e Bevorzugung des 'einheimischen' deutschen D i c h 
t e r s um jeden P r e i s vor dem französischen -, erhebt Firmery am 
B e i s p i e l Veldekes, Hartmanns, G o t t f r i e d s , O t t e s , K e r b o r t s und 
des Füeterer zum Thema. 

Er geht im Gegensatz zu den deutschen F o r s c h e r n davon aus, 
daß d i e deutsche Dichtung des 12. und 13. Jahrhunderts z w e i f e l s 
ohne " s u r t o u t une poésie d ' i m i t a t i o n " s e i , und e r wird n i c h t 
müde, d i e "dépendance de ces t r a d u c t e u r s - de ces i m i t a t e u r s " 

97 
zu betonen. Insbesondere wendet er s i c h gegen das V o r u r t e i l , 
"que dans l e s 'romans' français l a p e i n t u r e de l'amour e s t f o r t 
indécente", während d i e ' p s y c h o l o g i s c h v e r t i e f e n d e n ' deutschen 

9 8 
D i c h t e r nur " l e s p l a i s i r s du coeur" kennen würden. S e i n e r An
s i c h t nach geht d i e s e r Irrweg eben auf Massmanns Kommentarteil 

99 
s e i n e r E d i t i o n des " E r a c l i u s " bzw. des " E r a c l e " zurück. 

V i e l e s an Firme r y s Polemik t r i f f t zu, und das B e i s p i e l der, 
anders a l s i n der französischen Q u e l l e , ganz unverblümten L i e 
besszene i n O t t e s " E r a c l i u s " bestätigt se i n e T h e s e . ^ 0 0 Im a l l g e 
meinen aber d i f f e r e n z i e r t der V e r f a s s e r s e i n e r s e i t s b e i der Be
wertung der deutschen Werke s i c h e r l i c h zu wenig. Bezeichnender
weise kommen Hartmann und G o t t f r i e d b e i ihm gerade deshalb etwas 
bes s e r weg, w e i l i h r e Werke i n besonders hohem Maße von i h r e n 
französischen Vorlagen und deren höfischer Eleganz abhängig 
95 Lyon 1901 (= Annales de l'Université de Lyon, nouvelle série I I , 

f a s c . 8 ) . 
96 Ebd., S. 6/7. 
97 Ebd., S. 12. 
98 Ebd., S. 130. 
99 Ebd., S. 7 und 131. 
100 Ebd., S. 131-35. 



I n t e r e s s a n t - und e r s t a u n l i c h - i s t darum Fi r m e r y s U r t e i l 
über den " E r a c l i u s " insgesamt: D i e s e s Werk s e i sogar "plus 
e l e g a n t que son o r i g i n a l " , obwohl es "dans l a grossièreté dès 
q u ' i l s ' a g i t du Minnespiel" a b f a l l e . 1 0 2 Uberhaupt könne man 
sagen, "que de t o u t e s l e s t r a d u c t i o n s du X I I I e siècle, c e l l e 
de 1 ' E r a c l i u s e s t l a m e i l l e u r e " . 1 0 3 

2) Die L i e b e im " E r a c l i u s " ( S e i b o l d und Schwarz): 

A l l e i n von O t t e s Werk, ohne d i e französische Q u e l l e heran
zuziehen, gehen L i l l i S e i b o l d und Bertha Schwarz i n i h r e n Un-

104 
tersuchungen von 1932 bzw. 1933 aus. Da s i c h beide aus
schließlich der L i e b e s g e s c h i c h t e des M i t t e l t e i l e s zuwenden, 
können s i e h i e r zusammen besprochen werden. 

Abgesehen von der methodisch b e d e n k l i c h e n I s o l i e r u n g e i n e s 
T e i l e s aus dem Werkganzen, gelangen d i e V e r f a s s e r i n n e n vor a l 
lem deshalb n i c h t zu e i n e r adäquaten Würdigung, w e i l s i e n i c h t 
a l s e r s t e s auf den Text s e l b s t eingehen, sondern an i h n von vorn
h e r e i n den Maßstab der hochhöfischen Minnekonzeption anlegen. So 
i n s i s t i e r e n beiden auf dem, was der von ihnen wie selbstverständ
l i c h a l s 'frühhöfischer' Autor e t i k e t t i e r t e Otte "noch n i c h t " 
wisse, was i h n "vom G i p f e l " t renne, 0 nämlich d i e noch n i c h t 
v e r i n n e r l i c h t e , von Erfüllung abhängige L i e b e , d i e Unkenntnis 
der "'endelôsen' F r e u d e n " . 1 0 6 

101 Firmery, a.a.O., S. 144f. 
102 Ebd., S. 135. 
103 Ebd., S. 7. 
104 L. S e i b o i d , Studien über d i e Huote, B e r l i n 1932 (= Germanische Studien 

123). B. Schwarz, Das G o t t e s b i l d i n höfischer Dichtung, Bonn 1933. S e l b s t 
den deutschen Text lasen beide wohl n i c h t genau: E r s t e r e nennt Morphea 
d i e Mutter des Parides (S. 42), l e t z t e r e l e g t den Vers 3936 (bei Graef) 
einmal Athanais, einmal Morphea i n den Mund (S. 9.). 

105 Schwarz, S. 10 bzw. S e i b o l d , S. 84. 
106 S e i b o l d , S. 87 bzw. Schwarz, S. 10. 



Die Frage, ob denn der " E r a c l i u s " überhaupt a l s e i n höfi
sches Werk gedacht i s t , s t e l l e n s i c h b e i d e n i c h t , obwohl der
a r t i g e V e r g l e i c h e e r s t dann möglich wären, wenn d i e Antwort 
p o s i t i v a u s f i e l e . 

Außerdem meinen d i e V e r f a s s e r i n n e n , i n n e r e Widersprüche im 
" E r a c l i u s " f e s t z u s t e l l e n . Die L i e b e s g e s c h i c h t e der M i t t e l p a r 
t i e passe n i c h t zur "demütig-frommen" Haltung des P r o l o g s , 1 0 7 

und L i l l i S e i b o l d w i r f t Otte zudem eine n Bruch i n der Charak-
108 

t e r i s i e r u n g der K a i s e r i n v o r . Der D i c h t e r g e s t a l t e t aber 
keineswegs "den schönen C h a r a k t e r " völlig um. Zur g e w i s s e n l o s -
sen E h e b r e c h e r i n w i r d Athanaïs n i e , b e i Otte noch weniger a l s 
b e i G a u t i e r . Und für d i e s e n i s t n i c h t c h r i s t l i c h e M oral, son
dern das Wertsystem der höfischen L i e b e r e l e v a n t , mit dem s i c h 
d i e französische A t h a n a i s vollkommen i n E i n k l a n g b e f i n d e t . 

Auch geht es im " E r a c l i u s " gar n i c h t a l l e i n um einen huote-
109 

Kasus, sondern darüberhinaus um e i n Vertrauensproblem zwi
schen Focas und E r a c l i u s - und damit zwischen Focas und Gott, 
denn der K a i s e r s e l b s t nennt seinen B e r a t e r e i n Geschenk Got
t e s (V. 2649ff.; Gr. 2 5 6 5 f f . ) . Um d i e s zu bemerken, hätte man 
f r e i l i c h über den M i t t e l t e i l hinaussehen müssen. 

In der Tat b i l d e t im " E r a c l i u s " d i e Konzeption der Frau und 
der L i e b e , bzw. i h r e I n t e g r a t i o n i n das Gesamtwerk, e i n wich
t i g e s und untersuchenswertes Problem, das s i c h jedoch, wie man 
erkennen wird, v i e l weniger l e i c h t und e i n d e u t i g lösen läßt, 
a l s es d i e These von einem Bruch bzw. e i n e r noch frühhöfischen 
Unvollkommenheit i n s i n u i e r t . 

107 Schwarz, a.a.O., S. 9. 
108 A.a.O., S. 86. 
109 "Der W i l l e Ottes zum Beweis der S i n n l o s i g k e i t von huote war a l s o stärker 

a l s seine Charakterzeichnung" (ein ohnehin problematischer Terminus; 
S e i b o l d , a.a.O., S. 88). 



3) Gott und Welt, J e n s e i t s und D i e s s e i t s im " E r a c l i u s " 
( R e i f S c h n e i d e r und Haacke): 

Während L i l l i S e i b o l d und Bertha Schwarz a l l e i n dem M i t t e l 
t e i l i h r e Aufmerksamkeit zuwandten, i n t e r e s s i e r t H i l d e g a r d 
R e i f S c h n e i d e r nur " d i e V o r g e s c h i c h t e und der Tod des E r a c l i u s " . 
Die e i g e n t l i c h e " K r e u z a u f f i n d u n g s - G e s c h i c h t e ( s i e ! ) , der Zug 
nach Jerusalem e t c . " 1 1 0 b i e t e " k e i n w e s e n t l i c h e s M a t e r i a l " . 
Dementsprechend s i e h t s i e das Werk n i c h t wie i h r e beiden Vorgän
gerinnen a l s der höfischen T r a d i t i o n zugehörig an, sondern s t e l l t 
es - wiederum ohne Überprüfung oder Begründung - a l s H e i l i g e n l e 
g e n d e 1 1 1 i n e i n e Reihe mit dem T r i e r e r A e g i d i u s und der Oswald
legende ( K a p i t e l I I I . 4 ) . 

S i e geht dabei mit einem grundsätzlich p r o b l e m a t i s c h e n , außer
h a l b der Texte und i h r e r E n t s t e h u n g s z e i t l i e g e n d e n Maßstab an 
d i e von i h r untersuchten Werke heran, wenn s i e von den "Neben-
und Irrwegen der J e n s e i t s - und G l a u b e n s k o n k r e t i s i e r u n g e n i n den 
H e i l i g e n l e g e n d e n " s p r i c h t , d i e s i c h a l s "Gefahr" i n der K a i s e r -

1 1 2 
c h r o n i k , im A e g i d i u s und im " E r a c l i u s " anbahnten. O t t e s Werk 
rückt H i l d e g a r d R e i f S c h n e i d e r "mehr an d i e S e i t e des j e n s e i t s -
ehrführchtigen A e g i d i u s a l s an d i e S e i t e O s w a l d s " . 1 1 Zu e i n e r 
d e r a r t i g e n Auffassung kann s i e a l l e i n deshalb gelangen, w e i l 
s i e s i c h auf nur zwei Szenen des ganzen Textes beschränkt: den 
Tod des Myriados mit C a s s i n i a s anschließender Weltentsagung und 
den Tod des E r a c l i u s (d.h. nur d i e l e t z t e n e l f Verse der D i c h 
tung) . Der B e r i c h t vom Ende des Helden s e i s t a t t von e i n e r 
d i e s s e i t i g e n T o d e s d a r s t e l l u n g " a l l e i n erfüllt von der versöhnen
den ' g o t i s h u l d e 1 , der Sündenvergebung". B e i Myriados f i n d e s i c h 

110 H. R e i f S c h n e i d e r , Die V o r s t e l l u n g des Todes und des J e n s e i t s i n der 
g e i s t l i c h e n L i t e r a t u r des 12. Jahrhunderts, D i s s . (masch.) Tübingen 
1948, S. 157. Von der Auffindung des Kreuzes (inventio sanctae crucis) 
i s t j a übrigens im " E r a c l i u s " gar n i c h t d i e Rede, sondern nur von der 
Rückeroberung {exaltatio). 

111 Eine fragwürdige These: "Diese Dichtung w i l l e i n B i l d des H e i l i g e n ent
werfen" (S. 159) . 

112 R e i f S c h n e i d e r , a.a.O., S. 163 bzw. 160. 
113 Ebd., S. 157. 



neben der "Sorge um den V e r b l e i b der Seele nach dem Tode" 
noch e i n e d i e s s e i t i g e Todesbetrachtung (Totenklage, mémento 
m o r i ) , während es beim Tod C a s s i n i a s nur mehr " d i e tröstliche 

1 1 4 
Gewiss h e i t i h r e r Verklärung" gebe. 

Wenn d i e V e r f a s s e r i n schließt, d i e " J e n s e i t s p r o b l e m a t i k " 
könne l a u t Otte a l l e i n durch gute Werke, Buße und Weltentsa
gung gelöst w e r d e n , 1 1 ^ so t r i f f t d i e s im F a l l C a s s i n i a s s i c h e r 
zu. Wir werden aber sehen, daß der Autor h i e r i n keineswegs 
den für alle Personen gültigen Weg erkennt. übrigens t u t d i e s 
j a schon C a s s i n i a s e l b s t n i c h t , d i e deshalb i h r e n Sohn verkau
fen w i l l , damit ihm e i n Leben i n Armut e r s p a r t b l e i b e . 

Im Gegensatz zu H i l d e g a r d R e i f S c h n e i d e r b e t r a c h t e t D i e t h e r 
Haacke - i n d i e s e r H i n s i c h t e i n e p o s i t i v e Ausnahme - den 
" E r a c l i u s " a l s Ganzes und w i r f t s e i n e r Vorgängerin zurecht vor, 
s i e habe "an E i n z e l h e i t e n den Gehalt der Dichtung" demonstrieren n 1 1 7 w o l l e n . 

Er l e g t s i c h auch n i c h t von v o r n h e r e i n auf Weltfreude oder 
- f e i n d l i c h k e i t im " E r a c l i u s " f e s t , s i e h t d i e M e h r s c h i c h t i g k e i t 

118 
des Werkes, b l e i b t jedoch wie selbstverständlich der Meinung 
v e r h a f t e t , es handle s i c h um e i n e Legende, d i e aber "keine g e i -

1 1 9 
s t i g e E i n h e i t " b i l d e . Zwar stünden " w e l t f r e u d i g e und w e l t 
f e i n d l i c h e Züge" im " E r a c l i u s " ( r e l a t i v b eziehungslos) neben
e i n a n d e r , doch v e r t r e t e Otte s e l b s t im Grunde a l l e i n d i e w e l t -
und h e i d e n f e i n d l i c h e S i c h t des R o l a n d s l i e d e s . Er habe l e d i g 
l i c h " k a p i t u l i e r t vor der höfischen G e s e l l s c h a f t " und s i c h Zu
geständnisse an " d i e neue Z e i t " abgerungen. 

114 R e i f S c h n e i d e r , a.a.O., S. 158. 
115 Ebd., S. 158. 
116 D. Haacke, W e l t f e i n d l i c h e Strömungen und d i e Heidenfrage i n der deutschen 

L i t e r a t u r von 1170 - 1230, D i s s . (masch.), F.U. B e r l i n 1951. 

117 Ebd., S. 184/Anm. 9. 
118 Von seinem h i s t o r i s c h e n Einfühlungsvermögens zeugt, wenn er zwar auf 

das zwischen "Ablehnung" und " V e r h e r r l i c h u n g " schwankende F r a u e n b i l d 
h i n w e i s t , aber s o g l e i c h zu bedenken g i b t , daß Ottes Publikum d i e s e r Ge
gensatz wohl n i c h t gestört habe (S. 168). 

119 Haacke, a.a.O., S. 156. 
120 Ebd., S. 165 bzw. S 184/Anm. 9. 



Das Nebeneinander von w e l t f e i n d l i c h e n und - f r e u n d l i c h e n 
Zügen z e i g t Haacke an den beiden Themen Minne und Kampf. Er 
entdeckt d r e i Minneauffassungen im " E r a c l i u s " : 

A l s e r s t e s nennt er d i e gottgefällige Minne, i n der Athana-
i s l e b t , bevor s i e e i n g e s p e r r t wird (v.a. V. 2444ff.; = 
Frey 2 5 2 3 f f . ) . 
Auf e i n e r zweiten S t u f e werde d i e s e s gottgefällige Leben 
aus Rücksicht auf das P u b l i k u m s i n t e r e s s e "mit dem huote-
Gedanken der neuen Z e i t i n Verbindung gebracht". Der "neue 

1 21 
G e i s t " habe "den a l t e n e i n f a c h t o t g e s c h l a g e n " . 
Auf der d r i t t e n S t u f e , der der e i g e n t l i c h e n Bewährung b e i 
der Ehebruchsverhandlung, könne d i e zwanghafte Minne i n e i 
ne Minne mit e t h i s c h e r K r a f t verwandelt werden. "Gott w i r d 
an d i e Minne herangerückt, wenn auch n i c h t mit i h r verschmol-

„122 

Eine ähnliche Dualität bestimme den Kampf der C h r i s t e n ge
gen d i e Heiden. Gerade h i e r z e i g e s i c h aber besonders deut
l i c h der " a l t e G e i s t " des R o l a n d s l i e d e s , werde er i n dem Gegen
sat z der der Pracht und Selbstüberschätzung v e r f a l l e n e n Heiden 
zu dem auf Gott vertrauenden E r a c l i u s l e b e n d i g . Doch dominiere 
a n d e r e r s e i t s der " s a c h l i c h e B e r i c h t " , das " s t r a t e g i s c h e I n t e r e s -

1 23 
se", k u r z : der höfische G e i s t . 

B i s zu diesem Punkt w i r d man Haacke noch b e i p f l i c h t e n . Seine 
A n s i c h t jedoch, der Kampf der C h r i s t e n s e i im " E r a c l i u s " kaum 

1 2 
mehr religiös m o t i v i e r t , sondern s e i eher " p o l i t i s c h e r Natur", 
schießt über das Z i e l hinaus. S i c h e r l i c h kommt der K r i e g e r s t 
durch C o s d r o a s 1 Raub des H e i l i g e n Kreuzes zum Ausbruch, aber 
d i e s e s repräsentiert j a a l s umfassendstes Symbol den c h r i s t l i 
chen Glauben. Und im Zweikampf des E r a c l i u s gegen Cosdroas d . J . 
geht es k e i n e s f a l l s nur "um d i e Bekehrung e i n e r e i n z e l n e n Per-
121 Haacke, a.a.O., S. 168. 
122 Ebd., S. 170. 
123 Ebd., S. 176. 
124 Ebd., S. 157. 



son, wobei p o l i t i s c h e Motive m i t s p i e l e n . Haacke s e l b s t e r 
wähnt j a kurz zuvor, daß S i e g und N i e d e r l a g e über d i e R e l i g i o n 
aller B e t e i l i g t e n e n t s c h e i d e n . 

Manches hätte Haacke i n s e i n e r an und für s i c h v e r d i e n s t 
v o l l e n , da d i e Ganzheit und M e h r s c h i c h t i g k e i t des Werkes be
rücksichtigenden, D i s s e r t a t i o n r i c h t i g e r gesehen, wenn er Ot t e s 

126 
Dichtung mit der G a u t i e r s v e r g l i c h e n hätte, a n s t a t t mit Kon
rads R o l a n d s l i e d . Wer nämlich den " E r a c l i u s " unvoreingenommen 
l i e s t , kann Haacke s c h w e r l i c h zustimmen, Otte habe nur wider W i l 
l e n und mit B l i c k auf s e i n Publikum (das o f f e n b a r notwendig e i n 
höfisches s e i n s o l l ) weltbejahende Elemente i n s S p i e l gebracht. 
Insbesondere im H i n b l i c k auf Divergenzen zur französischen Quel
l e w i r d s i c h z e i g e n , daß Otte i n der Tat n i c h t auf höfischem, 
sondern auf g e i s t l i c h e m Boden a n z u s i e d e l n i s t , s i c h für i h n 
aber religiöse Tendenz und I n t e r e s s e für d i e Welt durchaus mit-

1 27 
einander verbinden. 

4) Otte und s e i n p o l i t i s c h e r H i n t e r g r u n d - das Zweikaiserproblem 
im " E r a c l i u s " (Nellmann und S c h n e l l ) : 

Abgesehen von s e i n e r S t a u f e r t h e s e , d i e wir mit S c h n e l l zurück
weisen müssen ( s . u . ) , und abgesehen von e i n i g e n v o r e i l i g über-

12 8 
nommenen Forschungsmeinungen, eröffnet Eberhard Neilmanns 
K a p i t e l zum " E r a c l i u s " i n s e i n e r D i s s e r t a t i o n über "Die R e i c h s -
125 Haacke, a.a.O., S. 157. 
126 Darauf meint e r , schon aufgrund Ehrismanns "Untersuchung" (im Rahmen e i 

ner L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ! ) v e r z i c h t e n zu können. Typ i s c h übrigens d i e An
s i c h t , Otte g e s t a l t e " t i e f e r " a l s der Franzose. Über d i e so n s t i g e Otte-
Forschung dürfte Haacke auch n i c h t immer u n t e r r i c h t e t gewesen s e i n : Er 
g i b t Maertens' A r b e i t mit f a l s c h e r Orthographie des V e r f a s s e r s an und 
mit falschem Erscheinungsjahr (S. 183/Anm. 4 ) . 

127 C h a r a k t e r i s t i s c h für d i e Otte-Forschung i s t Haackes unvermeidliches Mes
sen des Werkes an dem ' K l a s s i k e r ' Wolfram (etwa S. 170), ohne daß d i e 
Frage nach der V e r g l e i c h b a r k e i t von "Willehalm" und " E r a c l i u s " überhaupt 
g e s t e l l t würde. 

128 Z.B. zur S t r u k t u r ( Z w e i t e i l i g k e i t ) , zur Gattung (1. T e i l : " N ovelle", 2. 
T e i l : "Legende"; nach Ehrismanns L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ) oder zur Übersetzungs-
technik (nach Maertens). 



idée i n deutschen Dichtungen der S a l i e r - und frühen S t a u f e r -
129 

z e i t " e i n e i n t e r e s s a n t e P e r s p e k t i v e des Werkes, wenngleich 
auch h i e r wiederum nur e i n T e i l a s p e k t erfaßt werden kann. N e l l -
mann z i e l t darauf ab, d i e h i s t o r i s c h e E i n k l e i d u n g der F a b e l 
zu a n a l y s i e r e n , und v e r g l e i c h t dabei O t t e s V e r s i o n n i c h t a l l e i n 
mit der G a u t i e r s , sondern e b e n f a l l s mit der der K a i s e r c h r o n i k 
und der Ottos von F r e i s i n g "Chronica s i v e h i s t o r i a de duabus 
c i v i t a t i b u s " . Auch wir b e t r a c h t e n d i e s e beiden l e t z t e r e n Werke, 
i n Übereinstimmung mit Massmann, a l s Q u e l l e n O t t e s . 1 3 0 

Auf S e i t e 28 s t e l l t Nellmann d i e j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e 
Konzeption der p o l i t i s c h e n Verhältnisse zusammen: 

K a i s e r Residenz 

K a i s e r c h r o n i k J u l i a n (Focas 

E r a c l i u s 

n i c h t genannt) Rom 

Gautier d'Arras L a i s Foucars 

I 
E r a c l e 

Rom Konstantinopel 

Otto v. F r e i s i n g Focas 

1 
E r a c l i u s 

K onstantinopel 

O t t e s " E r a c l i u s " stimmt mit k e i n e r d i e s e r d r e i Fassungen völlig 
überein. Auf d i e h i s t o r i s c h e n Daten und i h r e V e r a r b e i t u n g im 
Werk werden wir i n K a p i t e l 1 d i e s e r A r b e i t noch im e i n z e l n e n 
eingehen. H i e r s e i - mit Nellmann - auf d i e "Unausgeglichen
h e i t der p o l i t i s c h e n S z e n e r i e " h i n g e w i e s e n . 1 3 1 

Den doppelten S c h a u p l a t z , Rom und K o n s t a n t i n o p e l , übernimmt 
Otte zwar von G a u t i e r , doch hält er am Gedanken des einen Römi-

129 B e r l i n 1963. 
130 V g l . K a p i t e l 1, S.45 d i e s e r A r b e i t . 
131 Nellmann, a.a.O., S. 14. 



sehen Reiches f e s t , das j e w e i l s nur von einem K a i s e r von Rom 
aus r e g i e r t w i r d . Er s t e h t e i n e r s e i t s nach Nellmann i n der T r a 
d i t i o n der a n t i g r i e c h i s c h e n Tendenz, wie s i e d i e K a i s e r c h r o n i k 
v e r t r i t t . Dies h i n d e r t i h n aber a n d e r e r s e i t s n i c h t daran, s e i 
nem Gewährsmann Otto von F r e i s i n g f o l g e n d , d i e mehrfache Uber-
tragung der Reichsgewalt (und damit auch d i e mehr a l s fünfhun-
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dertjährige H e r r s c h a f t der Griechen) anzuerkennen. 

Im Reich des Focas wir d das abendländische Imperium a b g e b i l 
det, das sacrum imperium, c h a r a k t e r i s i e r t durch d i e E i n h e i t von 
rîche (d.h. das Reich und der es repräsentierende Kaiser) und 

kristenheit . 1 3 3 Dem m i t t e l a l t e r l i c h e n Personenverbandsstaat 
entsprechend, i n dem d i e L e i t u n g n i c h t a l l e i n beim König bzw. 
K a i s e r l i e g t , sondern auch b e i den Fürsten, bestimmen vor a l l e m 
l e t z t e r e über d i e Außenpolitik ( s i e mahnen den K a i s e r , das 
Reich gegen d i e U b e r g r i f f e aus Ravenna zu v e r t e i d i g e n ) , s i e ge
horchen der H o f f a h r t s p f l i c h t (Vv. 1819ff.; Gr. 1 7 4 5 f f . ) , und 
der K a i s e r a k z e p t i e r t b e i der Ehebruchsverhandlung das von i h 
nen empfohlene U r t e i l . 

Im Reich des E r a c l i u s v e r s c h i e b t s i c h n i c h t nur der Schau
p l a t z . Zudem v e r l a g e r t s i c h der p o l i t i s c h e Akzent zugunsten 
des K a i s e r s . Keine Fürsten stehen neben ihm, er a l l e i n be-

134 
h e r r s c h t d i e Szene, auch b e i dem 'Kreuzzug'. Es s e i darum 
zwar s c h w i e r i g e r , e b e n f a l l s das rîche des E r a c l i u s mit dem 
abendländischen Imperium zu i d e n t i f i z i e r e n , doch gebe der Heiden
k r i e g darüber Aufschluß, daß, wie im Reich des Focas, rîche und 
kristenheit i d e n t i s c h s e i e n und somit w e i t e r h i n d i e "Idee e i n e r 
abendländischen C h r i s t e n h e i t unter k a i s e r l i c h e r Führung" zugrun
de l i e g e . A l s Herr des Reiches nämlich (V. 4697; Gr. 4556) kann 
der K a i s e r al die kristen zum H e i d e n k r i e g a u f b i e t e n . F o l g e r i c h 
t i g erkennt der Perserkönig i n dem Aggressor al die kristen-

hext. 
132 Nellmann, a.a.O., S. 29. 
133 Ebd., S. 20. 
134 Ebd., S. 24. 
135 Ebd., S. 27. 



Die Doppelung des Schauplatzes i s t für Otte l a u t Nellmann 
deshalb wenig p r o b l e m a t i s c h , w e i l s e i n " h i s t o r i s c h e r Exkurs" 
- an dessen Ursprünglichkeit man aber, wie gesagt, z w e i f e l n 
muß - z e i g t , daß er d i e im 12. Jahrhundert w e i t v e r b r e i t e t e 
V o r s t e l l u n g von der "mehrfache[n] Übertragung der Reichsgewalt 
z u e r s t zu den Gr i e c h e n , sodann zu den Franken (V. 4417f.)" über
nimmt. Er b e t o n t damit d i e "Kontinuität des ein e n römischen 
Reichs i n n e r h a l b der G e s c h i c h t e " . S i e i s t "unabhängig davon, ob 
d i e s e s Reich s e i n e n M i t t e l p u n k t ze Rome , ze Kriechen oder 
ze Frankrîche h a t " . 1 3 6 

Nellmann meint nun, daraus schließen zu können, Otte habe 
dem s t a u f i s c h e n Anspruch auf W e l t h e r r s c h a f t Vorschub l e i s t e n 
w o l l e n und s e i "im Wirkungsbereich der s t a u f i s c h e n R e i c h s p r o -

1 37 
paganda" a n z u s i e d e l n . 

148 
An diesem Punkt s e t z t Rüdiger S c h n e l l s b e r e c h t i g t e K r i t i k 

e i n : Schon G e i t h habe darauf verwiesen, daß Otte K a r l den Großen 
a l s französischen König b e z e i c h n e t (V. 4610; Gr. 4474), was dem 

139 
Selbstverständnis der S t a u f e r gänzlich widerspreche. Der 
Anstoß zu O t t e s (?) h e f t i g e r K r i t i k an der B e i b e h a l t u n g des 
K a i s e r t i t e l s durch g r i e c h i s c h e H e r r s c h e r i s t daher n i c h t aus der 
P e r s p e k t i v e der s t a u f i s c h e n Reichspropaganda zu sehen, sondern 
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aus der der K a n o n i s t i k . In der zweiten Hälfte des 12. J a h r 
hunderts nahm d i e päpstliche T r a n s l a t i o n s t h e o r i e allmählich Ge
s t a l t an. S i e g i p f e l t e i n der D e k r e t a l e "Venerabilem" Inno
zenz' I I . Der Papst, der das Römische Reich von den Griechen auf Karl 
den Großen übertragen habe, beanspruchte das Recht auf d i e Ver
gabe des römischen Kaisertums. D i e s e r Anspruch, so meint S c h n e l l , 
"mußte aber gefährdet s e i n , wenn d i e g r i e c h i s c h e n H e r r s c h e r s i c h 
136 Nellmann, a.a.O., S. 29. 
137 Ebd., S. 33. 
138 R. S c h n e l l , Zur K a r l s - R e z e p t i o n im "König Rother" und i n Ottes " E r a c l i u s " , 

i n : PBB 104 (1982), S. 345-58. 
139 K.-E. G e i t h , Carolus Magnus. Studien zur D a r s t e l l u n g K a r l s des Großen i n 

der deutschen L i t e r a t u r des 12. und 13. Jahrhunderts, Berlin/München 1977, 
S. 133. S c h n e l l b e l e g t auch, daß - "ungeachtet a l l e r Versuche des S t a u f e r -
hofes, s i c h a l s a l l e i n i g e r Repräsentant des Römischen Reiches zu p r o f i l i e 
ren - sogar i n s t a u f i s c h e n oder staufernahen S c h r i f t e n der g r i e c h i s c h e 
Herrscher imperator 'Kaiser* genannt wird" (S. 351f.). 

140 Ebd., S. 352ff. 



w e i t e r h i n , auch nach der T r a n s l a t i o n von 800, K a i s e r nannten 
und somit d i e translatio imperii i g n o r i e r t e n " . O t t e s (?) 
Exkurs entpuppt s i c h f o l g l i c h " a l s V e r t e i d i g u n g päpstlicher 
r , • 4- • „ 1 4 1 P o s i t i o n e n " . 

5) Der 'Realismus' im " E r a c l i u s " ( F r a n z ) : 

Hertha Franz s t e l l t i n i h r e r Materialsammlung "Das B i l d 
G r i e c h e n l a n d s und I t a l i e n s i n den m i t t e l h o c h d e u t s c h e n e p i s c h e n 

142 143 Erzählungen vor 1250" Äußerungen v e r s c h i e d e n e r Autoren 
über d i e Natur, d i e Menschen, d i e Länder, d i e P o l i t i k und d i e 
K u l t u r d i e s e r beiden Länder zusammen. 

I h r e r Untersuchung z u f o l g e i n t e r e s s i e r t e n s i c h d i e D i c h 
t e r weniger für d i e Geographie G r i e c h e n l a n d s a l s d i e I t a l i e n s . 
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Otte nennt immerhin das Land "Romany" (V. 4596; Gr. 4460) 
und d i e Städte T h e s s a l o n i k e , P h i l i p p o p o l i s (V. 4583; Gr. 4447) 
und K o n s t a n t i n o p e l (V. 4584; Gr. 4448). 

Der Name " I t a l i e n " t a u c h t nur s e l t e n i n den m i t t e l h o c h d e u t 
schen Epen auf, da man von der übergeordneten p o l i t i s c h e n E i n 
h e i t des Römischen Reiches ausging. Auch b e i Otte e r s c h e i n t er 
n i c h t , obwohl der größere T e i l der Handlung d o r t s p i e l t und 
nähere geographische Angaben im " E r a c l i u s " r e l a t i v häufig s i n d : 
Otte erwähnt etwa den Möns Albanus (V. 1695; Gr. 1623), den Po 
("pfat", V. 4809; Gr. 4666), f e r n e r "campanye" (V. 1402, Gr. 1341), 
"romanye" (V. 1403; Gr. 1342), 1 4 5 "tuscan" (V. 1404 und 4810; Gr. 
1343 und 4667), d i e Mark "anshowe" (nur A/C V. 2583; Gr. 2499), 
141 S c h n e l l , a.a.O., S. 353. 
142 B e r l i n 1970. 
143 Neben Otte: K a i s e r c h r o n i k , König Rother, Lamprechts Alexander, E n e i t , 

A t h i s und P r o p h i l i a s , R udolfs von Ems Weltchronik und Alexander, O r t n i t , 
W o l f d i e t r i c h A und Herborts T r o j a n e r k r i e g . 

144 H. Franz l e g t s i c h auf Massmanns These f e s t , "Romany" meine 
Rumelien, "d.h. M i t t e l g r i e c h e n l a n d südlich der V e r b i n d u n g s l i n i e des G o l f s 
von Ambrakia und des G o l f s von Pagasai" (S. 154; v g l . J.G.Th. Graesse/ 
F. Benedict, Orbis latinus oder V e r z e i c h n i s der w i c h t i g s t e n l a t e i n i s c h e n 
O r t s - und Ländernamen, B e r l i n 21909, r e p r i n t B e r l i n 1980, S. 260). Die Be
zeichnung "Romania" i s t aber mehrdeutig, meint u.a. auch d i e Romagna 
(Otte, V. 1403; Gr. 1342). V g l . f e r n e r S. 9 d i e s e r A r b e i t . 

145 Der Schreiber der Hs. B w o l l t e o f f e n b a r Romagna von der Romania im Osten 
unterscheiden. L e t z t e r e nennt er "Romenie" (V. 4596) , e r s t e r e v e r b e s s e r t 
er nachträglich von "romenie" zu "romanie". 



" l a n c p a r t e n " (V. 1404; Gr. 1343), "pulle" (V. 1402; Gr. 1341), d i e 
Städte Ravenna ("zerabene": V. 2574; Gr. 2489) und "rome" bzw. 
" l a t r a n " (V. 946; Gr. 896). Im übrigen läßt s i c h noch e i n e gan
ze Reihe w e i t e r e r geographischer Angaben aufführen, d i e Gebie-
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te außerhalb I t a l i e n s und G r i e c h e n l a n d s b e t r e f f e n . 
Ganz a l l g e m e i n hebt Hertha Franz den 'Realismus' O t t e s h e r 

vo r , etwa d i e "sachkundige S c h i l d e r u n g e i n e s häßlichen F o h l e n s " , 
d i e " a l s Gegenstück zu den v i e l e n t y p i s c h e n Beschreibungen i d e a -

147 
1er S t r e i t r o s s e i n den mhd. Epen" Beachtung v e r d i e n e . 

Näher geht s i e insbesondere auf d i e D a r s t e l l u n g der Menschen 
im " E r a c l i u s " e i n . A l s w i c h t i g b e z e i c h n e t s i e d i e Einbeziehung 
auch der unteren Stände (Sklaven, Morphea, fahrende S p i e l l e u t e , 
arme L a n d l e u t e ) . Der D i c h t e r v e r l e i h t s e l b s t V e r t r e t e r n n i e 
d e r e r Stände ' i n d i v i d u e l l e ' Züge, und d i e Unabhängigkeit des 
e t h i s c h e n Wertes vom s o z i a l e n Rang, d i e s i c h h i e r ausdrückt, 
s t e h t ganz im Gegensatz zur höfischen Dichtung, d i e i h r e I d e a l e 
ausschließlich i n der r i t t e r l i c h e n S c h i c h t verkörpert s i e h t . Auch 

149 
b e i der Zeichnung der Ha u p t f i g u r e n können wir mit Hertha 
Franz O t t e s große Einfühlungsvermögen anerkennen, wenngleich 
e i n i g e E i n z e l h e i t e n i h r e r A n alyse n i c h t unsere Zustimmung f i n 
den 1 5 0 und d i e V e r f a s s e r i n v o r s i c h t i g e r mit dem Prädikat "psy
c h o l o g i s c h " hätte umgehen s o l l e n . 

146 So etwa d i e (von der Quelle unabhängige) Reihe V. 1441ff. (Gr. 
1380ff.): "sahsen", " b e i r e n " , "swaben", " r i n " , " l u t e r i n g e " , "ze k a e r l i n g e " . 
Ferner, diesmal s t a t t von Ost nach West von Süd nach Nord, i n V. 4801ff. 
(Gr. 4 6 5 8 f f . ) : "Ze c h r i e c h e n " , "ungern", d i e Flüsse "sowe" und "tunowe" ; 
"franchen", " r i n " . Hier g i b t es zwar eine P a r a l l e l e b e i G a u t i e r , wo aber 
im Gegensatz zum " E r a c l i u s " "Mongeu", "France" und "Flandre" aufgeführt 
werden (5310f.). 

147 Franz, a.a.O., S. 207. 
148 Ebd., S. 232-34. I n s t r u k t i v h i e r z u d i e T a b e l l e II (S. 453), wo einzig 

für Ottes Werk i n der Rubrik "Untere und m i t t l e r e Stände" "sehr häufig" 
v e r z e i c h n e t wird. Für d i e Spalte " R i t t e r und Fürsten" g i l t wie b e i a l l e n 
anderen "sehr häufig". 

149 Zu Focas: S. 274f.; zu Athanais: S. 275-78; zu P a r i d e s : S. 278f.; zu 
E r a c l i u s : S. 271-81; zu seinen E l t e r n : S. 281f. 

150 Etwa die angebliche K l u f t i n der C h a r a k t e r i s t i k der K a i s e r i n (S. 277), 
di e " V e r s t i e g e n h e i t " C a s s i n i a s (S. 282), und E r a c l i u s i s t n i c h t nur 
"kein vollkommener H e i l i g e r " (S. 280), sondern überhaupt n i c h t a l s He i 
l i g e r k o n z i p i e r t . 



I n d e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n v o n K o b e r s t e i n b i s B e r t a u 

s c h l i e ß l i c h w i r d d e r " E r a c l i u s " a l s e i n e d e r V o l l s t ä n d i g k e i t 

h a l b e r e i n g e f ü g t e N o t i z a b g e t a n . D i e m e i s t e n D a r s t e l l u n g e n 

v e r d i e n e n kaum e i n e E r w ä h n u n g . 
151 

E i n e g r o ß e Ausnahme b i l d e t Gustav Ehrismann, d e r a l s e i n e r 

d e r w e n i g e n O t t e s Werk g e n a u g e l e s e n h a t und e s s o g a r , so a u s 

f ü h r l i c h w i e i n d i e s e m Rahmen m ö g l i c h , m i t d e r f r a n z ö s i s c h e n 

Q u e l l e i n B e z i e h u n g s e t z t . E i n w i r k l i c h a n s c h a u l i c h e s B i l d 

d i e s e r D i c h t u n g o h n e P a u s c h a l u r t e i l e z u v e r m i t t e l n , g e l i n g t 

n u r i hm - manch a n d e r e m ( v o r e i n g e n o m m e n e n ) A u t o r war d a r a n w o h l 

a u c h n i c h t s o n d e r l i c h g e l e g e n . 

E i n e p o s i t i v e Ausnahme i n a n d e r e m S i n n i s t u n s e r e r A n s i c h t 

n a c h Max W e h r l i , der s i c h b e i der - n o c h n ä h e r z u e r ö r t e r n d e n -

E i n o r d n u n g d e s " E r a c l i u s " i n d a s G a t t u n g s s y s t e m d a v o n g e l ö s t 

h a t , d a s Werk mehr o d e r w e n i g e r s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e n t w e d e r dem 
1 52 

K a p i t e l z u r L e g e n d e o d e r zum h ö f i s c h e n Roman z u z u s c h l a g e n 

(und v o n d a h e r j e w e i l s b e s t i m m t e D e f i z i e n z e n f e s t z u s t e l l e n ) , 

u n d e s s t a t t d e s s e n u n t e r d e r R u b r i k " G e s c h i c h t s - u n d G e s c h i c h 

t e n e r z ä h l e r " a u f f ü h r t . 1 5 3 

W ä h r e n d w i r s a h e n , d a ß i n d e n s p e z i e l l O t t e g e w i d m e t e n Un

t e r s u c h u n g e n v o r n e h m l i c h d i e T e x t k r i t i k d e s " E r a c l i u s " bzw. 

d i e P e r s o n d e s D i c h t e r s im Z e n t r u m s t a n d , n i c h t a b e r d i e I n t e r 

p r e t a t i o n , z e i g t e u n s e r e A u s w a h l v o n A r b e i t e n , d i e i n ü b e r g r e i 

f e n d e m Zusammenhang ü b e r d a s Werk h a n d e l n , e i n e Z a h l w i c h t i g e r 

E i n z e l t h e m e n , d i e e s i n s i c h b i r g t : d e r " E r a c l i u s " a l s Ü b e r t r a 

g u n g e i n e r f r a n z ö s i s c h e n Q u e l l e , s e i n e L i e b e s k o n z e p t i o n , d a s 

N e b e n - u n d M i t e i n a n d e r v o n W e l t u n d G o t t , d i e g e s c h i c h t l i c h e n 

bzw. k a n o n i s t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n u n d d e r ' R e a l i s m u s ' . 

E i n e b e f r i e d i g e n d e G e s a m t i n t e r p r e t a t i o n u n d - W ü r d i g u n g l i e g t 

f r e i l i c h n i c h t v o r . D a z u m u ß man n i c h t n u r d i e e b e n a n g e s p r o -
151 G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n L i t e r a t u r b i s zum Au s g a n g d e s M i t t e l a l t e r s , 2. 

T e i l ( D i e m i t t e l h o c h d e u t s c h e L i t e r a t u r : Blütezeit/1. Hälfte), München 
1954 (unveränderter N a c h d r u c k d e r 1. A u f l . v o n 1 9 2 7 ) , S. 117-23. 

152 Im e i n z e l n e n d a z u v g l . K a p i t e l 3 d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t . 
153 G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n L i t e r a t u r v on frühen M i t t e l a l t e r b i s zum Ende 

de s 16. J a h r h u n d e r t s , S t u t t g a r t 1980, S. 4 6 6 f f . 



chenen B e r e i c h e auf i h r e n Zusammenhang h i n überprüfen, sondern 
e b e n f a l l s - das wurde b i s h e r f a s t gänzlich u n t e r l a s s e n - d i e 
Komposition des Textes, d.h. seine Groß- und K l e i n s t r u k t u r , 
a n a l y s i e r e n . 

O t t e s " E r a c l i u s " a l s e i n Ganzes mit s e i n e n Besonderheiten 
im s t e t i g e n V e r g l e i c h mit G a u t i e r s " E r a c l e " zu i n t e r p r e t i e r e n , 
i s t das Z i e l d i e s e r A r b e i t . Es geht uns n i c h t i n e r s t e r L i n i e 
um e i n e T h e o r i e der Ubersetzungstechnik am B e i s p i e l d i e s e s Tex
t e s , d i e s i c h zwischen Q u e l l e und Bearbeitung a n s i e d e l t , aber 
k e i n e s von beiden für s i c h würdigt. 

Die Heterogenität des " E r a c l i u s " w i r d genauer zu d e f i n i e r e n , 
d i e Frage nach e i n e r übergreifenden, d i e V i e l f a l t verbindenden 
E i n h e i t zu untersuchen s e i n . D ies w i r d auch zu dem Problem 
der Gattungszugehörigkeit führen, dem s i c h e i n eigenes K a p i t e l 
widmet. In d i e s e r F r a g e s t e l l u n g l i e g t zudem d i e Möglichkeit, 
den Rahmen der Analyse des Werkes auszuweiten, ohne s i c h i n Hypo
thesen über Otte und seinen l i t e r a r i s c h e n Umkreis zu v e r l i e r e n . 

Insgesamt s o l l aber der Text des " E r a c l i u s " im Vordergrund 
stehen, und zwar ohne ihn a l s Ganzes von v o r n h e r e i n an e i n e be
stimmte T r a d i t i o n anzubinden und ohne ihm mit e i n e r d i e I n t e r p r e 
t a t i o n s r i c h t u n g im voraus bestimmenden Erwartungshaltung zu be-
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gegnen. 

154 Es s e i betont, daß d i e s e r b i n n e n l i t e r a r i s c h e Ansatz e i n z i g und a l l e i n 
der Notwendigkeit gehorcht, d i e dem I n t e r p r e t e n durch das (wohl auch 
n i c h t mehr zu behebende) I n f o r m a t i o n s d e f i z i t über Autor, Publikum, Ort 
und Z e i t aufgezwungen wird. Zudem f i n d e t das Werk s e l b s t , i n s e i n e r Ge
samtheit, kaum d i r e k t V e r g l e i c h b a r e s i n der ihm zeitgenössischen deut
schen L i t e r a t u r . 



1. G e s c h i c h t e und Dichtung 

G a u t i e r d'Arras und M e i s t e r Otte wenden s i c h im Gegensatz 
zur A r t u s d i c h t u n g n i c h t der matière de Bretagne, sondern der 
Ges c h i c h t e a l s S t o f f i h r e s Werkes zu. 

Es w i r d im folgenden nach einem kurzen U b e r b l i c k über den 
h i s t o r i s c h e n H i n t e r g r u n d der E r a c l i u s - D i c h t u n g zu untersuchen 
s e i n , wie Otte d i e G e s c h i c h t e im V e r g l e i c h zu s e i n e r französi
schen V o r l a g e v e r a r b e i t e t e . Da der Schlußteil über d i e Wieder
gewinnung des H e i l i g e n Kreuzes aus den Händen des Perserkönigs 
Chosrau I I . durch H e r a k l e i o s i n h i s t o r i s c h e n wie i n l e g e n d a r i 
schen Texten des M i t t e l a l t e r s weit v e r b r e i t e t war, g i l t es, ge
g e b e n e n f a l l s auch zusätzliche Q u e l l e n zu berücksichtigen, d i e 
Otte neben G a u t i e r s Werk zur Verfügung gestanden haben können. 
Ebenso müssen jüngere Texte einbezogen werden, d i e auf ältere 
T r a d i t i o n e n zurückgehen. Zudem s o l l a l s w e s e n t l i c h e r Bestand
t e i l von Ott e s A u s s a g e i n t e n t i o n und a l s w i c h t i g s t e B e s o n d e r h e i t 
gegenüber G a u t i e r d i e Bedeutung von Ges c h i c h t e im " E r a c l i u s " 
h e r a u s g e a r b e i t e t werden, wie s i e s i c h etwa an h i s t o r i s c h e n Ex
kursen m a n i f e s t i e r t , d i e o f t den Rahmen der Handlung weit über
s c h r e i t e n . H i e r z e i g t s i c h n i c h t nur Ott e s eigenständige I n t e r 
p r e t a t i o n s e i n e r V o r l a g e , sondern auch s e i n Bemühen, R e z e p t i o n s 
s i g n a l e für s e i n Publikum zu s e t z e n . 

1 .1 Der h i s t o r i s c h e H e r a k l e i o s und M e i s t e r Ottes E r a c l i u s 

1 . 1 . 1 Die g e s c h i c h t l i c h e n Daten 

Anders a l s G a u t i e r s t r e b t M e i s t e r Otte u n m i t t e l b a r nach dem 
Pr o l o g ( i n Hs. B), bzw. g l e i c h zu Beginn der Dichtung ( i n Hss. 
A und C ) , e i n e genaue h i s t o r i s c h e S i t u i e r u n g s e i n e s S t o f f e s an: 



" A i n c h a i s e r h i e z Focas 
[...] 
Do waren ergangen daz i s t war 
D r i u und sechs hundert j a r 
S e i t got dez geruchte ^ 
Daz er den menschen s u c h t e " (V. 145-158; Graef 141-152) 

Zu d i e s e r Z e i t w i r d i n Rom E r a c l i u s geboren, der Held der D i c h 
tung, dessen Geschick Otte e b e n f a l l s sehr früh b e r e i t s ankün
d i g t : 

"Der iunge gotes holde 
Wart genant E r a c l i u s 
Diu buch sagent uns a l s u s 
Er waere ze rome c h e i s e r s i d e r e o Und gewunne daz h e i l i g e cruce wider 
[...]" (V. 356-373; Gr. 340-355) 

Mit dem Tod des E r a c l i u s endet d i e Dichtung, deren Handlung 
s i c h so i n n e r h a l b e i n e s exakt f i x i e r t e n g e s c h i c h t l i c h e n Rahmens 
bewegt. 

3 
In den h i s t o r i s c h e n Q u e l l e n t r i t t H e r a c l i u s / H e r a k l e i o s , nach 

Ostrogorsky " e i n e r der größten H e r r s c h e r der b y z a n t i n i s c h e n Ge-
4 

s c h i c h t e " , e r s t dann auf den P l a n , a l s e r , der Sohn des Exar

chen von C a r t h a g o , 5 s i c h um den K a i s e r t h r o n i n K o n s t a n t i n o p e l 
1 Z i t . n . Hs.B im Anschluß an den P r o l o g . A bzw. C l e s e n : 

"(N)ach im wart e i n t i u r e r h e l t "Nach im man an daz r e i c h nam 
Ze rome ze c h e i s e r erweit Focas den trewen herren 
Der was geheizzen Focas [...] 
[...] Do n8 warn zergangen daz i s t war 
Ez waren daz i s t war Virczehen und sechshundert j a r 
Dr i u und sehs hundert j a r [...]" [...]" 

2 In der Hs. i s t zwar nach Freys E d i t i o n grap, das durch cruce e r s e t z t 
war, "durch Punkte r e h a b i l i t i e r t " , da jedoch B und C r i c h t i g e s cruz bzw. 
chreüz haben, s c h e i n t obige Konjektur l e g i t i m . 

3 Die Namensform Herakleios bezeichnet künftig den h i s t o r i s c h e n K a i s e r . 
Eraclius s t e h t für Ottes Helden, Eracle für den G a u t i e r s ( z i t . im 
folgenden nach der Ausgabe von G. Raynaud de Lage, P a r i s 1976, [= CFMA 
102]). 

4 Geschichte des b y z a n t i n i s c h e n Staates, München 1963, S. 77; v g l . auch 
A. P e r n i c e , II Imperatore E r a c l i o , F l o r e n z 1905, S. 44: "uno d e i piü 
n o t e v o l i b a s i l e i s d i B i z a n z i o . " 

5 A. P e r n i c e , a.a.O., S. 25: " I i p a t r i z i o E r a c l i o , padre d e l f u t u r o impera
t o r e , era conosciuto i n t u t t o 1 1impero come uno d e i m i g l i o r i g e n e r a l i 



bemüht und damit das Imperium von der b l u t i g e n T e r r o r h e r r 
s c h a f t des Phokas 6 b e f r e i t . 

Phokas, e i n Militär n i e d e r e n Ranges, ließ s i c h am 23. Novem
ber 602^ zum K a i s e r krönen. S e i n Vorgänger M a u r i k i o s und des
sen Söhne wurden u n m i t t e l b a r danach h i n g e r i c h t e t . 

In der B e u r t e i l u n g des K a i s e r s Phokas s i n d s i c h d i e H i s t o 
r i k e r e i n i g : "The s u c c e s s i o n of the incompétent and b r u t a l Pho
kas (602-610) marked the low p o i n t of the décline which f o l l o w -

Q 
ed J u s t i n i a n ' s death." "Phokas' T e r r o r r e g i m e n t b i l d e t e den 
äußeren Rahmen, h i n t e r dem s i c h der Z e r f a l l der spätrömischen 

9 
S t a a t s - und G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g v o l l z o g . " 

Schwere, bürgerkriegsähnliche i n n e r e Kämpfe c h a r a k t e r i s i e r 
ten s e i n e H e r r s c h a f t . Verschwörungen der A r i s t o k r a t i e , stän
di g e b l u t i g e Auseinandersetzungen der Demen 1 0 und K o n f l i k t e mit 
den Juden (Aufstand i n A n t i o c h i a ) lösten einander ab. Dazu t r a t 
d i e von Phokas im Zuge s e i n e r pro-römischen P o l i t i k b e t r i e b e n e 
schärfste V e r f o l g u n g der n i c h t - o r t h o d o x e n c h r i s t l i c h e n Sekten. 

Außenpolitisch z e i g t e s i c h d i e Lage n i c h t weniger d e s o l a t . 
Im Norden bedrohten Avareneinfälle das Reich, während g l e i c h 
z e i t i g im Osten d i e P e r s e r u n ter Chosrau I I . , dem Schwieger
sohn des M a u r i k i o s , das Imperium a n g r i f f e n . 

d e i ' e s e r c i t o . Nato da r i c c a ed i l l u s t r e f a m i g l i a d e l l ' a r i s t o c r a z i a a r -
mena probabilmente i n C a r i n ( T h e o d o s i o p o l i s ) , i n t o r n o a l 540, s i era 
a v v i a t o da giovane a l l a c a r r i e r a m i l i t a r e pervenendo i n brève tempo a i 
piû a l t i p o s t i . " 

6 Phokas bezeichnet d i e h i s t o r i s c h e G e s t a l t , Focas die b e i Otte (= Gau
t i e r s haïs) . 

7 Nach J . K u l a k o v s k i j , der Daten aus verschiedenen Quellen zu Phokas 
und H e r a k l e i o s s i c h t e t . V g l . etwa seinen Aufsatz "K k r i t i k e i z v e s t i j 
Theofana o poslëdnem gode p r a v l e n i j a F o k i " , i n : V i z a n t i j s k i j vremennik 
izdavaemyj p r i Imperatorskoj Akademii nauk, hg. v. W.E. Regel, Bd. 21, 
T e i l 1, Petrograd 1915 ( r e p r i n t Amsterdam 1975), S. 1. 
V g l . auch P e r n i c e , a.a.O., S. 5. 

8 Sp. V r y o n i s , Byzantium and Europe, London 1967, S. 58. 
9 Ostrogorsky, a.a.O., S. 70. V g l . auch Pernice (a.a.O., S. 3), der von 

e i n e r "ëra d i r i v o l g i m e n t i i n t e r n i e d i guerre d i s a s t r o s e " s p r i c h t . 
10 Zur P o l i t i s i e r u n g der Z i r k u s p a r t e i e n der "Grünen" und "Blauen" siehe 

P e r n i c e , a.a.O., S. 7/Anm. 2. E i n e i n d r u c k s v o l l e s Zeugnis der G r e u e l 
taten d i e s e r Gruppen b i e t e t d i e Demetriuslegende ( z i t . b e i Ostrogorsky, 
a.a.O., S. 71/72) . 

11 V g l . P e r n i c e , a.a.O., S. 28: " l ' o p i n i o n e p u b b l i c a , e c c i t a t a contro i l 
sovrano (= Phokas), non s o l o pe'suoi numerosi m i s f a t t i , ma anche 



A l s R e t t e r aus d i e s e r k a t a s t r o p h a l e n S i t u a t i o n t r a f Hera -
k l e i o s am 3. Oktober 610 mit seinem Geschwader i n K o n s t a n t i n o 
p e l e i n , wo er vom Volk b e g e i s t e r t empfangen wurde. Am 5. 
Oktober, nachdem Phokas und se i n e Parteigänger b e s i e g t waren, 
krönte i h n der P a t r i a r c h S e r g i o s zum K a i s e r . M i t H e r a k l e i o s 
s e t z t man a l l g e m e i n den Beginn der G e s c h i c h t e des m i t t e l a l t e r -
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l i e h e n Byzanz an. 

Die p o l i t i s c h e Lage e r s c h i e n dem neuen K a i s e r zunächst so 
a u s s i c h t s l o s , daß e r erwog, s e i n e Residenz nach Carthago zu v e r 
legen, um von d o r t aus den Widerstand zu o r g a n i s i e r e n . Der B a l 
kan g i n g an d i e Slaven v e r l o r e n , und der Ansturm der P e r s e r e r 
r e i c h t e im Jahr 614 mit der Einnahme Jerusalems seinen Höhe
punkt - einem E r e i g n i s , das aus der S i c h t der C h r i s t e n a l s 
schwerster Schlag empfunden wurde, zumal d i e Heiden n i c h t nur 
d i e G r a b e s k i r c h e zerstörten, sondern auch d i e w e r t v o l l e R e l i 
q u ie des H e i l i g e n Kreuzes nach K t e s i p h o n 1 3 entführten. Den
noch konnten d i e von H e r a k l e i o s i n s Werk g e s e t z t e n t i e f g r e i f e n 
den Reformen i n Heer und Verwaltung (Einführung der Themenver
fassung) i n den zwanziger Jahren den Umschwung herbeiführen. Das 
Jahr 622 m a r k i e r t d i e s e n Wendepunkt. 

A l s H e r a k l e i o s mit dem Avarenkhagan um den P r e i s hoher f i n a n 
z i e l l e r L e i s t u n g e n 619 F r i e d e n g e s c h l o s s e n h a t t e , damit er s i c h 
nach Osten wenden konnte, verließ er am 5. A p r i l 622 Byzanz zu 
einem F e l d z u g gegen d i e P e r s e r , der sechs Jahre dauern s o l l t e . 
Nachdem i h n e i n e r n e u t e r A v a r e n a n g r i f f z w i s c h e n z e i t l i c h zur 
Rückkehr nach K o n s t a n t i n o p e l zwang, und d i e Hauptstadt i n s e i 
ner Abwesenheit 626 einem D o p p e l a n g r i f f der Avaren und der Per
ser zu t r o t z e n vermochte, gelang H e r a k l e i o s Anfang Dezember des 
Jahres 627 der entscheidende S i e g gegen d i e P e r s e r b e i N i n i v e . 
Anfang Januar set z e n d i e C h r i s t e n i h r e n Vormarsch b i s zu Chosraus 

p e ' r o v e s c i m i l i t a r i e per l ' i n v a s i o n e p e r s i a n a , d e l l a quäle a l u i s i 
faceva r i s a l i r e l a responsabilité, avrebbe senza dubbio secondato i l 
moto r i v o l u z i o n a r i o . " 

12 Ostrogorsky, a.a.O., S. 72, P e r n i c e , a.a.O., S. VII; K. Krumbacher, 
Geschichte der b y z a n t i n i s c h e n L i t e r a t u r , Bd. 2, New York 21958 (1. A u f l . 
1897), S. 946. 

13 Z i e m l i c h genau nördlich über Babylon am T i g r i s gelegen. 



Residenz Dastagerd f o r t , aus der der p e r s i s c h e H e r r s c h e r aber 
1 4 

b e r e i t s g e f l o h e n war. E r b f o l g e s t r e i t i g k e i t e n führten wenig 
später zur Ermordung Chosraus, 1 dessen Sohn K o v r a d - S i r o e 
(Shêrôy) s o f o r t um F r i e d e n b a t . Kurz vor seinem Tod im selben 
Jahr bestimmte er H e r k l e i o s sogar zum Vormund se i n e s Sohnes. 
Nach sechsjährigem K r i e g s z u g k e h r t e der K a i s e r im Triumph 
nach K o n s t a n t i n o p e l zurück, zog aber e r s t 6 3 0 1 6 nach Jerusalem, 
um d o r t am 31. März das zurückeroberte H e i l i g e Kreuz wieder auf
z u s t e l l e n . 

Doch wenig später kam es zu einem erneuten Umschwung. Die 
Araber überraschten kurz nach dem Tod Mohammeds (632) das noch 

1 7 
vom Kampf geschwächte Reich mit einem s c h n e l l e n F e l d z u g , auf 
dem s i e i n der kurzen Spanne von 634 b i s 639/40 S y r i e n , Palä-

1 8 
s t i n a , Mesopotamien, Armenien und Ägypten e r o b e r t e n . A l s 
H e r a k l e i o s im Jahr 641 s t a r b , sah er s e i n Lebenswerk z e r 
stört, und Jerusalem war wieder i n h e i d n i s c h e r Hand. 

Aus der S i c h t des modernen H i s t o r i k e r s l i e g e n n i c h t i n den 
militärischen Siegen des H e r a k l e i o s gegen d i e Avaren und i n s b e -
14 Eine F l u c h t n i c h t nur vor den C h r i s t e n , sondern insbesondere vor Feinden 

i n seinem eigenen Reich, nachdem er Einigungsbemühungen s e i t e n s des byzan
t i n i s c h e n K a i s e r s s c h r o f f zurückgewiesen h a t t e . "La proposta d i pace, f a t -
ta abilmente da E r a c l i o , aveva per un momento l a s c i a t o sperare un termine 
a uno s t a t o d i cose tanto anormale e dannoso. E i l r i f i u t o d i Chosroes 
indusse i n t u t t i l a persuasione che i nemici piü t e r r i b i l i d e i bene e dél
i a prosperità d e l l a P e r s i a erano veramente l ' o r g o g l i o e l'ambizione d e i 
monarca; e a l l o r a l e i r e scoppiarono v i o l e n t e e s ' i n cominciô a tramare 
contro l a v i t a d e i gran r e . " (Pernice, a.a.O., S. 165). 

15 V g l . Hugo von F l e u r y und die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine ( b e i 
de z i t i e r t b e i Massmann, a.a.O., S. 177 und 183). 

16 So A. Frolow, La v r a i e c r o i x et l e s expéditions d ' H e r a c l i u s en Perse, i n : 
Revue des études by z a n t i n e s 11 (1953), S. 96 und Ostrogorsky (a.a.O., S. 
87) im Anschluß an K u l a k o v s k i j . Für das Jahr 629 plädiert P e r n i c e , 
a.a.O., S. 177-79 und 317-20. 

17 V r y o n i s , a.a.O., S. 62: "The Arab conquest of the seventh Century, which 
so a l t e r e d the h i s t o r i c a l development of Europe and the Middle East, 
are as i n e x p l i c a b l e and s t a r t l i n g to us today as they were to the Byzan
t i n e s . " 

18 Im selben Jahr 628, i n dem H e r a k l e i o s zusammen mit S e r g i o s , dem "amico 
piü intimo, i l c o n s i g l i e r e più f i d o , i l cooperatore piü potente" (Per
n i c e , a.a.O., S. 52), das monotheletische E d i k t Ekthesis f o r m u l i e r t e , 
durch das er eine religiöse Einigung mit den wiedereroberten monophysi-
t i s c h e n Provinzen des Ostens a n s t r e b t e , um so das Reich auch p o l i t i s c h 
zu stärken. 



sondere gegen d i e Perser " d i e Größe und Bedeutung s e i n e r 
Z e i t . Die Eroberungen im Osten s i n d nach wenigen Jahren an 
d i e Araber v e r l o r e n gegangen. Was aber bestehen b l i e b , war d i e 
neue Heeres- und Verwaltungsordnung. Auf i h r beruht d i e byzan
t i n i s c h e Macht der folgenden J a h r e , mit ihrem V e r f a l l b e g i n n t 
der V e r f a l l des b y z a n t i n i s c h e n Staatawesens. Die Themenverfas
sung, zu der H e r a k l e i o s den Gr u n d s t e i n l e g t e , i s t das Rückgrat 
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des m i t t e l a l t e r l i c h e n b y z a n t i n i s c h e n S t a a t e s . " 

Es war e b e n f a l l s H e r a k l e i o s , der i n f o l g e der f o r t g e s c h r i t 
tenen Gräzisierung des b y z a n t i n i s c h e n S t a a t e s a l s e r s t e r o f f i 
z i e l l auf d i e Führung der l a t e i n i s c h e n K a i s e r t i t u l a t u r zugun
sten der volkstümlichen Bezeichnung basileus v e r z i c h t e t e 2 0 -
e i n T i t e l , der s e i t dem Jahr 800 mindestens b i s zur Eroberung 
K o n s t a n t i n o p e l s im Jahr 1204 i n der Auseinandersetzung zwischen 
West- und Ostrom e i n e r s e i t s und K u r i e und w e l t l i c h e r Macht an-

21 
d e r e r s e i t s e i n e tragende R o l l e i n n e h a t t e . Auch M e i s t e r Ot
te s p i e l t i n einem s e i n e r noch näher zu untersuchenden h i s t o r i 
schen Exkurse darauf an (V. 4 561 - oder b e i anderer Interpunk
t i o n 4564 - b i s 4621 ; Gr. 4433 bzw. 4436 b i s 4 4 8 4 ) . 2 2 Dies s e i 
schon h i e r a l s I n d i z dafür f e s t g e h a l t e n , daß der deutsche Autor 
I n t e r e s s e z e i g t für g e s c h i c h t l i c h e Fragen, d i e über den h i s t o 
r i s c h e n S t o f f hinausgehen, den ihm se i n e französische Q u e l l e 
b o t . 2 3 

Im M i t t e l a l t e r b e u r t e i l t e man d i e L e i s t u n g des K a i s e r s Herak
l e i o s meist unter anderer P e r s p e k t i v e . H i e r stand d i e Rückge
winnung des H e i l i g e n Kreuzes im Vordergrund, so daß d i e s e Tat 
n i c h t nur mit legendenhaften Zügen a u s g e s t a l t e t wurde, sondern 

24 
sogar a l s f e s t e r B e s t a n d t e i l i n d i e L i t u r g i e e i n g i n g . Der 
19 Ostrogorsky, a.a.O., S. 88. 
20 Erstmals i n der Novelle des Jahres 629. 
21 Zum m i t t e l a l t e r l i c h e n T i t e l s t r e i t siehe W. Ohnsorge, Abendland und 

Byzanz. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des byzantinisch-abendländi
schen Beziehungen und des Kaisertums, Darmstadt 1959; f e r n e r das Real
l e x i k o n der B y z a n t i n i s t i k , hg. v. P. Wirth, Amsterdam 1968. 

22 Hier vor all e m V . 4597-4628; Gr. 4461-84. 
23 Die E c h t h e i t d i e s e s Exkurses u n t e r s t e l l e n d , v g l . S. 78 t . ; 

s e l b s t wenn er nur Produkt eines B e a r b e i t e r s s e i n s o l l t e , so z e i g t d i e s 
doch, wie man von Otte über das ganze Werk v e r s t r e u t e h i s t o r i s c h e Rezep
t i o n s s i g n a l e a u f g r i f f und a u s a r b e i t e t e . 

24 A l s Q u e l l e für Gautie r und Otte erstmals h e r a u s g e s t e l l t von E. F a r a l , 



l a t e i n i s c h e R i t u s f e i e r t am 14. September - ursprünglich 
Gedächtnistag der Weihe der c o n s t a n t i n i s c h e n G r a b e s k i r c h e 
i n Jerusalem im Jahr 335 - das F e s t der Kreuzeserhöhung, der 
exaltatio cruais , im Andenken an d i e Rückführung des H e i l i g e n 
Kreuzes durch H e r a k l e i o s . Auch G a u t i e r e r i n n e r t an d i e s e 
" f e s t e " , d i e e r "essaucement d e i f u s t " nennt (V. 6437/38). Und 
M e i s t e r O t t e , a l s " g e l e r t e r man" (Hs. B V. 140, Gr. 138), gibt 
d i e exakte l a t e i n i s c h e Bezeichnung: "Sancte c r u c i s e x a l t a c i o " 
(V. 5443; Gr. 5282). Von der Bekannt- und B e l i e b t h e i t des S t o f 
f e s zeugen noch zwei H e i l i g k r e u z s p i e l e aus der M i t t e bzw. dem 
Ende des 15. Jahrhunderts - das Südtiroler " H e y l i g krewtz s p i l " 
der Augsburger Hs. 4°Cod. H 27, f o l . 5 5 v - 6 5 v und d i e "Tragoe-
d i a von e r f i n d u n g dess h e i l i g e n froncreützes wie ouch dessen 

25 
erhöchung" des Wilhelm S t a p f e r . 

In der b i l d e n d e n Kunst wurde e b e n f a l l s der Kampf des Herak
l e i o s gegen Chosrau bzw. s e i n t r i u m p h a l e r E i n z u g i n Jerusalem 
d a r g e s t e l l t : etwa auf einem Gemälde im Dom zu Braunschweig 

2 6 
(ca. 1195), i n der Ka t h e d r a l e von Reims, im Meißener Dom, 
auf einem Glasgemälde i n der Lübecker M a r i e n k i r c h e , auf dem sog. 
K a i s e r f e n s t e r der Nürnberger L o r e n z k i r c h e sowie auf einem Re
l i e f der Annenkapelle der Marienburg und den Fresken P i e r o dél
i a F r a ncescas i n Arezzo (S. Francesco) und Agnolo Gaddis i n F l o -

27 
renz (S. C r o c e ) . Auf einem B i l d e r z y k l u s der h e s s i s c h e n K i r 
che Fraurombach i s t bemerkenswerterweise d i e gesamte Handlung 
von Ottes " E r a c l i u s " , einschließlich der Ehebruchsepisode, abge
b i l d e t (1. Hälfte des 14. J a h r h u n d e r t s ) . 

Legendenhafte Elemente i n der Ge s c h i c h t e von der Rückerobe
rung des H e i l i g e n Kreuzes b i l d e n der Demutsverweis des K a i s e r s 
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vor den Mauern Jerusalems, wunderbare Kranken-

D'un " p a s s i o n a i r e " l a t i n à un roman français. Quelques sources immédia
t e s du roman d'Eraele, i n : Romania 4 6 ( 1 9 2 0 ) , S . 5 1 2 - 3 6 . 

25 Beide e d i e r t i n : E l k e Ukena, Die deutsche M i r a k e l s p i e l e des Spätmittel
a l t e r s . Studien und Texte, 2 Bände, Bern/Frankfurt am Main 1975, Bd.2 : S. 
4 5 3 - 5 5 9 , 7 7 3 - 9 5 4 ; Bd. 1: S. 2 2 3 - 5 1 und 2 7 4 - 7 9 . 

2 6 A b g e b i l d e t b e i A. S c h u l t z , Das höfische Leben zur Z e i t der Minnesinger, 
Bd. 1 , L e i p z i g 1 8 8 9 ( T i t e l b l a t t ) . 

2 7 V g l . L . - J . Ringbom, Graltempel und Par a d i e s , Stockholm 1 9 5 1 , S. 70/Anm. 
3 1 . 

2 8 Außer b e i Gautier und Otte: i n der K a i s e r c h r o n i k , im P a s s i o n a l , b e i 



( V e l t e n s R e p r o d u k t i o n e n , m. f r e u n d l . E r l a u b n i s v . H . S i p p e l ) 



1/2: Verkaufsszene ( E r a c l i u s , C a s s i n i a , Truchseß); 10: P f e r d e l i s t mit Morphea vor i h r e r Behausung 
( l i n k s : thronender K a i s e r ? ) ; 
(vermutlich) d i e Liebesszene i n der Hütte; 

12; thronender K a i s e r vor Athanai's (Ehebruchsver
handlung) s 
Zweikampf E r a c l i u s - C o s d r o a s d.J.; 
E r a c l i u s s t e l l t Cosdroas d.Ä. zur Rede; 
E r a c l i u s enthauptet Cosdroas d.Ä.; 
Demutsverweis (rechts oben gezackter Rand e i n e r 
Wolke, aus der der Engel s p r i c h t ) : 
Einzug i n Jerusalem a l s P i l g e r . 

3 
4 
5 
6 
7/8: 
9: 

E r a c l i u s wird dem K a i s e r v o r g e s t e l l t ; 
(vermutlich) das Pferdewettrennen; 
Wasserprobe ; 
E r a c l i u s z e i g t Focas den erworbenen S t e i n ; 
zwei b i s auf wenige Reste zerstörte Bilder,-
(vermutlich) Athanai's und Focas vor dem Turm; 

Abb. 2: 

11: 

13; 
14: 
15: 
16: 

17: 

-icw 
SbflbMtbtr tur IJtr»W1u$9«fd)ldji i tn fr»u»ftem&»dj 

(Skizze aus: R. Kautzsch, Die H e r a k l i u s b i l d e r zu Frau-Rombach i n Oberhessen, i n : Studien aus Kunst und 
Geschichte, F. Schneider zum 70. Geburtstage gewidmet, F r e i b u r g 1906, S. 507f.) 



h e i l u n g e n und das Ausströmen e i n e s Duftes a l s Zeichen der 
H e i l i g k e i t . " ^ 0 Doch gehört schon a l l e i n d i e A u f f a s s u n g , der 
Kreuzesraub s e i d i e u n m i t t e l b a r e Ursache für den K r i e g gegen 
d i e P e r s e r gewesen, der Legendenbildung an. Nach A. Frolow 
ha n d e l t e es s i c h v i e l m ehr um e i n e n r e i n e n V e r t e i d i g u n g s k r i e g 
gegen d i e das gesamte Reich bedrohenden P e r s e r : " I l f a l l a i t 
réagir ou périr.""* 1 Der große z e i t l i c h e Abstand zwischen dem 
Kreuzesraub im Jahr 614 und dem e r s t 622 folge n d e n F e l d z u g s p r e 
che b e r e i t s gegen ei n e n k a u s a l e n Zusammenhang. Frolow meint, 
es s e i "peu pro b a b l e que l'empereur eût perdu sept ans à se 
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c o n f i n e r dans des p r o j e t s stériles de revanche". E r s t im 
n a c h h i n e i n habe H e r a k l e i o s d i e R e l i q u i e mit dem e r f o l g r e i c h e n 
K r i e g s z u g i n Verbindung gebracht, zum e i n e n , um seinem S i e g 
mehr Glanz zu v e r l e i h e n , v.a. aber, um s e i n wegen der V e r h e i 
ratung mit s e i n e r eigenen N i c h t e M a r t i n a i n V e r r u f geratenes 
m o r a l i s c h e s P r e s t i g e zu stärken. 

Dennoch s p i e l t e n religiöse Motive zu Beginn des K r i e g e s e i n e 
R o l l e . Auch Frolow b e t o n t , daß " l e sac de l a v i l l e s a i n t e 
e t l a p r i s e de l a r e l i q u e ont dû rendre l e u r i n s t i g a t e u r odieux 
aux chrétiens e t [...] l e c l i m a t a i n s i créé a facilité l a p r o -

V i r c e n z von Beauvais (Spéculum h i s t o r i a l e ) , i n der Legenda Aurea, b e i Mar
t i n von Troppau (= Martinus Polonus) und b e i Jakob Twinger von Königsho
fen ( a l l e z i t . b e i Massmann, a.a.O., S. 165, 173f., 179f., 182f. , 184 
und 192f.). Ferner b e i Hrabanus Maurus ( z i t . b e i F a r a l , a.a.O., S. 527), 
i n Büschs Legendär (ZfdPh 10, 1879, S. 129-204, 281-326 und ZfdPh 11, 
1880, S. 12-62; h i e r S. 4 0 f . ) , b e i Honorius Augustodunensis (De e x a l t a t i o n e 
sanctae c r u c i s , i n : Miane, PL 172, Sp. l O O l f f . ) , i n der Prosa-
K a i s e r c h r o n i k ( z i t . b e i Kathryn Smits, Zu Sprache und Erzählstil der 
H e r a c l i u s - E p i s o d e i n der Kaiserschronik und im Buoch der künige niuwev 
e, i n : Deutsche Sprache. Geschichte und Gegenwart, F e s t s c h r i f t für F. Mau
re r zum 80. Geburtstag, hg. v. H. Moser u.a., Bern/München 1978, S. 155-67; 
h i e r S. 157) und i n den beiden genannten H e i l i g k r e u z s p i e l e n . 

29 Bei Ekkehart IV. von St. G a l l e n (hg. v. E. Dümmler, i n : ZfdA 14, 1869, 
S. 6 0 f . ) , i n Büschs Legendär, der Legenda Aurea, im P a s s i o n a l , b e i Twin
ger von Königshofen und i n den beiden M i r a k e l s p i e l e n . 

30 Bei Vincenz von Beauvais (Spéculum h i s t o r i a l e ) , im P a s s i o n a l und i n den 
H e i l i g k r e u z s p i e l e n . V g l . auch J . Bumke, Wolframs Willehalm. Studien zur 
Epenstruktur und zum H e i l i g k e i t s b e g r i f f der ausgehenden Blütezeit, H e i d e l 
berg 1959, S. 25f. 

31 Frolow, a.a.O., S. 93 (und S. 104f.). 
32 Ebd., S. 92. 
33 Auch für seine r e l i g i o n s p o l i t i s c h e n Ausgleichsbemühungen dürfte er einen 

Nutzen d a r i n gesehen haben, s i c h mit e i n e r gleichsam charismatischen Aura 
zu umgeben. 



g r e s s i o n du corps expéditionnaire en Arménie e t dans l a région, 
34 

fortement êvangêlisée, du T i g r e . " Dazu l a s s e n s i c h w e i t e r e 
C h a r a k t e r i s t i k a e i n e s R e l i g i o n s k r i e g e s anführen: 

Es g i n g (unter anderem) um d i e B e f r e i u n g Jerusalems aus 
h e i d n i s c h e r Hand. 

35 
Die K i r c h e l e i s t e t e f i n a n z i e l l e n B e i s t a n d . 
Der K a i s e r brach i n e i g e n e r Person an der S p i t z e s e i n e s 
Heeres am zweiten O s t e r t a g nach einem f e i e r l i c h e n G o t t e s 
d i e n s t zu dem F e l d z u g a u f. 
Die C h r i s t e n zerstörten bewußt h e i d n i s c h e Heiligtümer."^ 

So hält Os t r o g o r s k y d i e s e n K r i e g für den e r s t e n " t y p i s c h mit
t e l a l t e r l i c h e [n] " , der an d i e späteren Kreuzzüge gemahne. 3 7 

Es i s t deshalb n i c h t w e i t e r v e r w u n d e r l i c h , daß man Jahrhun
d e r t e danach, im Z e i t a l t e r der Kreuzzüge, i n H e r a k l e i o s den e r 
sten K r e u z f a h r e r e r b l i c k t e . Wilhelm von Tyros etwa l e i t e t e s e i 
ne G e s c h i c h t e der Kreuzzüge " H i s t o r i a rerum i n p a r t i b u s t r a n s -

3 8 
m a r i n i s gestarum" mit dem S i e g d i e s e s K a i s e r s über d i e P e r s e r 
e i n . 

Auch M e i s t e r O t t e s t i l i s i e r t , v i e l d e u t l i c h e r a l s G a u t i e r , 
s e i n e n Helden E r a c l i u s zum K r e u z f a h r e r . A n a c h r o n i s t i s c h und 
ohne V o r l a g e i n s e i n e r Q u e l l e k l e i d e t e r i h n i n das Gewand der 

39 
etwa v i e r h u n d e r t J a h r e später kämpfenden T e m p e l r i t t e r : 

34 A.a.O., S. 90. 
35 P e r n i c e , a.a.O., S. 102; Ostrogorsky, a.a.O., S. 83. 
36 V r y o n i s , a.a.O., S. 60. Insbesondere i s t d i e Zerstörung des Feuertempels 

Zoroasters i n Ganzak zu erwähnen, des größten Heiligturas der Perser 
(Ostrogorsky, a.a.O., S. 85; v g l . Hugo von F l e u r y , z i t . b e i Massraann, 
a.a.O., S. 177). 

37 o s t r o g o r s k y , a.a.O., S. 83; v g l . P e r n i c e , a.a.O., S. 66: "La guerra c o n t r o 
i P e r s i a n i [...] divenne una vera e p r o p r i a c r o c i a t a . " 

38 RHC occ. 1,2, S. 9/10, mit a f r . Übersetzung, d i e man nach ihrem Anfang 
" L i v r e d ' E r a c l e s " nennt. 

39 Die Templer nahmen a l s Ordenstracht den weißen Mantel (der Z i s t e r z i e n 
ser ) mit rotem Kreuz an (das K l e i d der dienenden, n i c h t - a d l i g e n Brüder 
war o f t schwarz oder braun); v g l . LThK, begründet von M. Buchberger, 2. 
völlig neu bearb. A u f l . , hg. von J . Höfer und K. Rahner, Bd. 9, F r e i 
burg 1964, Sp. 1361. 



"Den waffen rock l e i t e r an s i c h 
Der was gnuch bechennelich 
Ich sageu wie er was getan 
Er was e i n (weizzer Hs.B ) bukkeran 
Des het er auch n i h t vermiten 
Zwei chruce warn druf g e s n i t e n 
Uz einem samit der was gut 
Der r o t e r was danne e i n b l u t " (V. 5102-09; Gr. 4955-4962) 

Otte a k t u a l i s i e r t a l s o e x p l i z i t den h i s t o r i s c h e n S t o f f . Da
zu verwendet er - e b e n f a l l s zusätzlich zur französischen Quel
l e - d i e etwa im R o l a n d s l i e d t h e m a t i s i e r t e O p p o s i t i o n von 
s c h l i c h t e r Rüstung der c h r i s t l i c h e n R i t t e r und prächtiger, 
g o l d - und edelsteingeschmückter der dem D i e s s e i t s v e r f a l l e n e n 
Heiden ( E r a c l i u s : V. 5093-5122; Gr. 4947-75; Cosdroas: V. 
5128-54; Gr. 4981-5007). Durch d i e s e d i c h t e r i s c h e S t i l i s i e r u n g 
v e r a l l g e m e i n e r t er den h i s t o r i s c h e i n m a l i g e n Kampf zwischen He
r a k l e i o s und Chosrau II. zu dem s e i n e Z e i t beherrschenden Kampf 
von C h r i s t e n t u m und Heidentum. Und n i c h t z u l e t z t i s t der Gegen
stand d i e s e s Kampfes das H e i l i g e Kreuz, das an s i c h schon d i e 
umfassende c h r i s t l i c h e H e i l s g e m e i n s c h a f t s y m b o l i s i e r t . 

O f f e n b a r w o l l t e Otte auch e i n e P a r a l l e l e von E r a c l i u s zu 
G o t t f r i e d von B o u i l l o n z i e h e n . So heißt es i n einem Exkurs: 

"Wände i n (= Cosdroas) E r a c l i u s s l u c h 
Den got dar zu het erchorne 
S i t wart aber daz l a n t v e r l o r n e 
Ze Jerusalem v i l raanich j a r 
Unz erz ervahte daz i s t war 
E i n herzöge der h i e z G o t f r i t 
Der noch da begraben l i t 
Von dem wir wunder mohten sagen" (V. 370-381; Gr. 349-361) 

Massmann i r r t e zwar, wenn er den legendenhaften Zug der De
mutsszene vor Jerusalem nach dem V o r b i l d G o t t f r i e d s von B o u i l l o n 
entstanden g l a u b t e . 4 0 Wie Ohly nämlich i n s e i n e r Untersuchung 
der entsprechenden S t e l l e i n der K a i s e r c h r o n i k z e i g t e , r e i c h t 

40 Massmann, a.a.O., S. 495. 



d i e U b e r l i e f e r u n g b i s i n s 9. Jahrhundert zurück. Wohl aber 
dürfte ab dem 12. Jahrhundert (d.h. s e i t 1099) e i n e P a r a l l e l e 
zwischen E r a c l i u s und G o t t f r i e d , dem advoeatus sancti sepulchri, 

bzw. dem Einzug der C h r i s t e n i n Jerusalem im Jahr 1099 empfunden 
worden s e i n . 

1.1.2 G e s c h i c h t e und Dichtung im V e r g l e i c h 

Die E r k e n n t n i s von der Konzeption des E r a c l i u s a l s K r e u z r i t 
t e r b e i M e i s t e r Otte führt zu der Frage, wie s i c h über d i e s e n 
Anachronismus hinaus das deutsche Werk zur Ge s c h i c h t e verhält. 
Gemeinsamkeiten und Divergenzen zwischen G a u t i e r und Otte s i n d 
h e r a u s z u s t e l l e n , w e i t e r e Q u e l l e n , d i e O t t e oder beiden Autoren 
gemeinsam bekannt gewesen s e i n können, i n d i e Untersuchung e i n -
zubeziehen. Vor a l l e m für O t t e s h i s t o r i s c h e Exkurse, seinen 
c h r o n i k a l i s c h e n 'Annex 1, sowie für d i e gesamte Kreuzgewinnungs
g e s c h i c h t e s p i e l e n zusätzliche Q u e l l e n e i n e w i c h t i g e R o l l e . Ot
te b e r u f t s i c h j a auch mehrfach auf " d i u buch" (Hss. B und C 
haben S i n g u l a r : " D i t z buch" bzw. "Daz puch", V. 358; Gr. 343), 
das "buche k a r o n i c a " (V. 4562, 4686, 5434; Gr. 4434, 4545, 
5273) und auf d i e a l l g e m e i n e B e k a n n t h e i t ( " w i z z e n l i c h gnuc", V. 
4563; Gr. 4435, " A l s i r wol habte vernomen", V. 4623; Gr. 4486, 
"A l s i r wol habte gehörte", V. 4631; Gr. 4 4 9 2 ) . 4 2 Seine f r a n -
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zösische V o r l a g e nennt er dagegen " l i e t " (V. 4492; 5643; 
Gr. 4389, 5390) oder e b e n f a l l s "buch" (V. 3265 und 4534; Gr. 

2 
41 F. Ohly, Sage und Legende i n der K a i s e r c h r o n i k , Darmstadt 1968 (1. 

A u f l . 1940). 
42 Die beiden e r s t e n S t e l l e n f e h l e n i n C. 
43 Hier, mit der Bezugnahrae auf das " l i e t " am Ende des Werkes, kehrt Otte 

nach seinem c h r o n i k a l i s c h e n Exkurs über d i e Verirrungen des E r a c l i u s zum 
versöhnlichen Schluß G a u t i e r s zurück: Der Held s t i r b t i n der Huld Gottes 
und wird i n Konstantinopel begraben (mit Massmanns Interpunktion, a.a.O., 
S. 112, d i e der Graefs e i n d e u t i g vorzuziehen i s t ) . 



3175 und 4419), mit dem Zusatz "Da es an weihischen g e s r i b e n 
was" (im P r o l o g der Hs. B V. 143f.; Gr. 139f.). 

Massmanns These,die Q u e l l e n s e i e n mit Ottos von F r e i s i n g 
"Chronica" und der K a i s e r c h r o n i k ("buche k a r o n i c a " i n V. 4 562; 

44 
Gr. 4434) zu i d e n t i f i z i e r e n , kommt große W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
zu. P r a t t schließt s i c h i n ihrem K a p i t e l "Otte's A d d i t i o n a l 
Sources" dem an, hält es aber zudem für denkbar, daß der deut
sche Autor noch w e i t e r e Texte h e r a n z o g . 4 5 

Zunächst fällt auf, daß - entgegen dem h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l -
b e i G a u t i e r und Otte e i n e b r e i t ausgeführte K i n d h e i t s - und J u 
gendgeschichte des E r a c l i u s v o r a n g e s t e l l t i s t , d i e a l s s o l c h e 
jedoch n i c h t vom französischen D i c h t e r f r e i erfunden wurde, son
dern s i c h i n der Hauptsache aus der auf E r a c l e übertragenen 
o r i e n t a l i s c h e n Erzählung von den d r e i Gaben und der romanhaft 
a u s g e s t a l t e t e n L i e b e s g e s c h i c h t e der b y z a n t i n i s c h e n K a i s e r i n Eu-
d o k i a / A t h a n a i s und ihrem Ehemann Theodosius I I . zusammen
s e t z t . 4 0 

Aus der G e s c h i c h t e wissen w i r von der Jugend des K a i s e r s 
H e r a k l e i o s p r a k t i s c h n i c h t s : "Dove e corne e r a t r a s c o r s a l a sua 

47 
prima giovenezza? Noi non sappiamo." Und überhaupt i s t l a u t 
O strogorsky "keine andere Epoche der b y z a n t i n i s c h e n G e s c h i c h t e 

48 
so arm an Q u e l l e n wie das 7. und 8. Jahrhundert." D i e s e r Um
stand mag neben dem für das M i t t e l a l t e r außerordentlich hohen 

44 Massmann, a.a.O., §§ 60-64 und § § 2 6 5 - 8 1 . V g l . f e r n e r S. 6 4 f f . d i e s e r 
A r b e i t . - Den nachdrücklichsten Hinweis auf Ottes Kenntnis der K a i s e r 
chronik b i e t e t d i e übereinstimmende Bezeichnung 'speciosa p o r t a * (V. 
5363; Gr. 5202 bzw. Diemer, S. 364/V. 29). G a u t i e r hingegen nennt das 
S t a d t t o r "Portes O i r e s " (= Porte d'Or, V. 6090), "qui était, en e f f e t , 
une porte de Jérusalem" ( F a r a l , a.a.O., S. 530), und d i e anderen Legen
dentexte geben keinen Namen an ( v g l . etwa Hrabanus: "Cumque imperator 
[...] per eam portam, qua Dominus i n t r a v e r a t , quando passionem venerat 
[...] v o l u i s s e t i n t r a r e [...]", z i t . n. F a r a l , a.a.O., S. 526f.). 

45 K. P r a t t , M e i s t e r Otte's Eraclius as an adaptation of Eracle by G a u t i e r , 
Ph.D. T h e s i s , Reading 1979, S. 575. 

46 Die H e i r a t fand im J u n i 421 s t a t t , a l s o c a . zweihundert Jahre vor Hera
k l e i o s . Zur D i s k u s s i o n der Quellen bzw. der Quelle G a u t i e r s siehe S . 8 4 f f . 
d i e s e r A r b e i t . 

47 P e r n i c e , a.a.O., S. 43. 
48 Ostrogorsky, a.a.O., S. 73. 



S t e l l e n w e r t , der H e r a k l e i o s 1 e r f o l g r e i c h e r Bekämpfung der H e i 
den zukam, zur Legendenbildung b e i g e t r a g e n haben. 

Die Schauplätze 

iMit G a u t i e r v e r l e g t Otte gegen d i e G e s c h i c h t e d i e Herkunft 
des Helden E r a c l i u s von Carthago nach Rom. Damit i s t der das 
M i t t e l a l t e r insbesondere s e i t der Kaiserkrönung K a r l s des Großen 
am 25. Dezember 800 beherrschende Antagonismus von Rom und Kon
s t a n t i n o p e l , der Roma nova und späteren Residenz des E r a c l i u s , 
e v o z i e r t , ohne daß dazu von den Q u e l l e n her e i n e Notwendigkeit 

4 9 
bestanden hätte. 

Der R e t t e r des von der H e i d e n i n v a s i o n bedrohten Imperiums 
kommt aus der Roma antiqua. Dort verläuft ununterbrochen das 
Leben des E r a c l i u s b i s zu seinem A u f s t i e g zum R i t t e r und Bera
t e r des K a i s e r s Focas. 

M i t dem A n g r i f f e i n e s " h e r r e " aus Ravenna (V. 2574; Gr. 2490) 
s p a l t e n s i c h d i e Schauplätze: Die weitgehend verdeckte Handlung 
führt K a i s e r Focas und E r a c l i u s auf ihrem K r i e g s z u g nach Raven
na, während d i e s i c h anspinnende und i n der Fo l g e dominierende 
Minnehandlung zwischen der von E r a c l i u s a l s Gemahlin s e i n e s Herrn 
ausgewählten A t h a n a i s und ihrem G e l i e b t e n P a r i d e s w e i t e r h i n i n 
Rom v e r b l e i b t . Die s i e g r e i c h e Rückkehr des k a i s e r l i c h e n Heeres 
aus Ravenna läßt beide Handlungssequenzen wieder i n e i n a n d e r e i n 
münden. Nur Otte b r i n g t d i e S t a d t Ravenna a l s K o n f l i k t p u n k t 
i n s S p i e l - G a u t i e r nennt vage "une cité l'empereour" (V. 2971) -, 
so daß neben Rom und K o n s t a n t i n o p e l e i n w e i t e r e r k o n k r e t e r geo-
49 Zumindest was d i e uns e r h a l t e n e n Quellen b e t r i f f t . Sowohl der o r i e n t a l i 

sche Märchenstoff a l s auch d i e Eudokia-Theodosius-Geschichte weisen v i e l 
mehr gerade n i c h t nach Westrom, sondern e i n h e i t l i c h nach Byzanz. 



g r a p h i s c h e r Schauplatz eingeführt w i r d . Wie Focas Rom v e r 
l a s s e n muß, um i n R a v e n n a 5 0 den A n g r i f f e i n e s n i c h t - c h r i s t 
l i c h e n H e r r s c h e r s (wie aus V. 2578-2580; Gr. 2494-2496 her
vorgeht) gegen das Imperium abzuwehren, so w i r d später E r a c l i u s 
a l s K a i s e r von K o n s t a n t i n o p e l aus gegen d i e Heiden zu F e l d e 
ziehen und s i e b e i e i n e r Donaubrücke (V. 4855f.; Gr. 4712f.) 
bes i e g e n . In beiden Fällen s i g n a l i s i e r t O t t e , daß es s i c h b e i 
d i e s e n Kämpfen um d i e Auseinandersetzung der C h r i s t e n mit den 
Heiden h a n d e l t , b e i der jedesmal d i e Rechtgläubigen d i e Ober
hand b e h a l t e n . 

G a u t i e r hingegen läßt L a i s den noch unentschiedenen Kampf 
mit seinem Widersacher abbrechen, s o b a l d er von dem Ehebruch 
s e i n e r Frau erfährt. Er präzisiert auch n i c h t , wer der Geg
ner i s t , so daß im französischen Werk d i e Idee e i n e s R e l i g i o n s 
k r i e g e s an d i e s e r S t e l l e völlig f e h l t . 5 1 Und damit fällt eben
so d i e P a r a l l e l e zwischen den zwei K a i s e r n L a i s und E r a c l e weg, 
während Otte s e i n e beiden H e r r s c h e r Focas und E r a c l i u s , wie noch 

52 
zu sehen s e i n w i r d , zudem h i n s i c h t l i c h e i n e s w e i t e r e n F i g u 
renmerkmals a u f e i n a n d e r b e z i e h t . 

50 Anspielung auf d i e D i e t r i c h s s a g e (so Massmann, a.a.O., S. 546 und N e l l 
mann, a.a.O., S. 15; v g l . d i e Herkunft des d o r t i g e n Herrschers vcm 
"oster mere", d.h. dem Schwarzen Meer)? Oder e i n Indiz für Ottes a n t i 
b y z a n t i n i s c h e Haltung, da Ravenna neben Carthago ein e s der von Maurikios 
geschaffenen oströmischen Exarchate war? 

51 V. 2969-2973: 
" I l a v i n t s i que gent f a i l l i e / orent r e q u i s e e t a s a i l l i e / u n e cité 
1 ' empereour ;/or s i I i t o m e a deshonour ,/molt par s'en f a i t t r i s t r e 
et morne." 

Wenn der Herausgeber im " G l o s s a i r e " auf S. 240 "sans f o i " a l s n f r . Be
deutung von " f a i l l i " a n g i b t , so i s t d i e s seine persönliche, zu eng ge
faßte I n t e r p r e t a t i o n , d i e s i c h auf keine weiteren I n d i z i e n im Text 
stützen könnte. 



Die H e r r s c h e r g e s t a l t e n 

Otte verschärft d i e , ähnlich der K a i s e r c h r o n i k , pro-römi-
sche Tendenz s e i n e r Dichtung e n t s c h e i d e n d dadurch, daß e r im 
Gegensatz zu G a u t i e r keinen erfundenen römischen K a i s e r 
( L a i s ) 5 3 einführt, neben dem im Osten noch e i n unabhängiger 
b y z a n t i n i s c h e r K a i s e r h e r r s c h t , sondern E r a c l i u s in Rom mit 
seinem d o r t r e g i e r e n d e n h i s t o r i s c h e n Vorgänger Phokas/Focas 
zusammentreffen läßt, der aber i n W i r k l i c h k e i t j a in Konstan-

54 
tinopel r e s i d i e r t e . 

Indem Otte der f i k t i v e n H e r r s c h e r f i g u r L a i s den h i s t o r i s c h e n 
Namen v e r l i e h , ergab s i c h e i n der G e s c h i c h t e d i a m e t r a l entgegen
g e s e t z t e s B i l d d i e s e s K a i s e r s , das im übrigen b e i Otte noch we i t 

55 
p o s i t i v e r ausfällt a l s b e i G a u t i e r . Es g i n g dem deutschen 
D i c h t e r auch s i c h e r l i c h mehr um d i e h i s t o r i s c h e E i n k l e i d u n g des 
Lebens und Wirkens s e i n e r Helden a l s um d i e g e s c h i c h t l i c h authen
t i s c h e D a r s t e l l u n g . B e i Ott e s i n d sowohl Focas, a l s auch bemer
kenswerterweise der i n K o n s t a n t i n o p e l r e s i d i e r e n d e E r a c l i u s 
"ze rome c h e i s e r " (V. 359; Gr. 3 4 4 ) . 5 6 Wie d i e K a i s e r c h r o n i k , 
d i e jedoch Phokas und v i e l e andere oströmische K a i s e r übergeht, 
52 V g l . S. 139. 
53 Vermutlich im Anklang an den f r z . König L o i s / L o u i s und der Geschichte von 

s e i n e r Ehe mit Eleonore ( A l i e n o r ) von A q u i t a n i e n . Der Einwand von Hertha 
Franz (Das B i l d Griechenlands und I t a l i e n s , a.a.O., S. 277f.), eine der
a r t i g e P a r a l l e l e würde " n i c h t gerade von Gautiers Taktgefühl zeugen", wird 
dadurch entkräftet, daß d i e s e r j a weit mehr a l s Otte den Ehebruch s e i n e r 
H e l d i n e x k u l p i e r t . V g l . dazu S. 164 f f . d i e s e r A r b e i t . F o u r r i e r s Erwägungen» 
der Reim oder L a i o s (aus dem "Roman de Thêbes") hätten zu diesem Namen 
geführt, scheinen weniger überzeugend (Le courant réaliste, a.a.O., S. 
227) . 

54 V g l . G a u t i e r s Foucars. - Zur Verschiebung nach Rom mag auch d i e ausgespro
chen romfreundliche P o l i t i k des Phokas beigetragen haben ( v g l . Paulus 
Diaconus, MGH, S c r i p t o r e s Rerum Langobardicarum e t I t a l i c a r u m , Saec. VI-
IX, Hannover 1878, S. 414; f e r n e r Ottos von F r e i s i n g "Chronica", übers. 
v. A.Schmidt, hg. v. W. Lammers, Darmstadt 1974, S. 394; sowie d i e Legenda 
Aurea, übers, v. R. Benz, Lizenzausgabe der Wiss. B u c h g e s e l l s c h a f t , Darm
st a d t 3 01984, S. 829.) - S o l l t e d i e g l e i c h b e r e c h t i g t e Koexistenz zweier Rei
che b e i G a u t i e r e i n A b b i l d s e i n für d i e s e i t dem 12. Jh. p o s t u l i e r t e Un
abhängigkeit des französischen Königs vom Imperium? (Vgl. P.E. Schramm, 
Der König von F r a n k r e i c h , Darmstadt 1960, S. 180f.). 

55 Aus der Heldenepik i s t d i e s e Umwertung von Herrschern bekannt (z.B. Theo
d e r i c h - Thiorek, D i e t r i c h ; A t t i l a - A t l i , E t z e l ) . 

56 K a i s e r in Rom i s t E r a c l i u s auch i n der K a i s e r c h r o n i k (im f o l g . z i t . n. 



anerkennt Otte (bzw. an d i e s e r S t e l l e e v t l . ein Interpolator) nur 
ein vom Westen aus r e g i e r t e s Römisches Reich. E r g i b t zwar 
zu, daß s e i t C o n s t a n t i n d. Gr. d i e H e r r s c h e r des Imperiums 
"meist ze c h r i e c h e n " (V. 4 554; Gr. 4437) waren, doch s c h e i n t 
er s i c h t l i c h bemüht, den A u f e n t h a l t etwa des K a i s e r s E r a c l i u s 
i n Byzanz a l s e i n e nur z e i t w e i l i g e h i s t o r i s c h e Notwendigkeit 
d a r z u s t e l l e n , d i e s i c h für d i e römischen K a i s e r aus C o n s t a n t i n s 
S i e g über d i e Griechen ergab (V. 4564ff.; Gr. 4 4 3 6 f f . ) . In 
diesem Sinn nennt Cosdroas den K a i s e r E r a c l i u s und s e i n e Unter
tanen "romaere" (V. 4774; Gr. 4631). So b e t r a c h t e t , l i e g t 
zwischen der Vorausdeutung auf des E r a c l i u s Geschick i n Vers 
359 (Gr. 344) - "Er waere ze rome c h e i s e r s i d e r " - und s e i n e r 
späteren Residenz i n K o n s t a n t i n o p e l k e i n Widerspruch v o r . 

Nach achtjähriger R e g i e r u n g s z e i t - e i n e g e s c h i c h t l i c h zu
t r e f f e n d e Angabe - wi r d Focas von E r a c l i u s a l s K a i s e r abgelöst 
(V. 4551f.; Gr. 4427f.). Da Otte i n Vers 156 (Gr. 150) das 
Jahr 603 n.Chr. a l s das wohl e r s t e Regierungsjähr des Focas 
nennt, e r g i b t s i c h e i n e Amtszeit von 603 b i s 611, was mit der 

57 
Aussage O t t o s von F r e i s i n g übereinstimmt. In W i r k l i c h k e i t 
r e g i e r t e Phokas von 602 b i s 610. Die für e i n e Dichtung unge
wöhnlich exakte Datierung ( b e i G a u t i e r f i n d e n s i c h k e i n e J a h r e s 
zahlen) g l e i c h zu Beginn des Werkes und b e i der U b e r l e i t u n g zum 
Schlußteil e r s c h i e n Otte o f f e n b a r a l s so w i c h t i g , daß er dafür 
s e l b s t Ungereimtheiten i n Kauf nahm, d i e s i c h dadurch für das 
A l t e r s e i n e s Helden E r a c l i u s ergeben: A l s Focas im Jahr 603 s e i n 
Amt a n t r i t t , w i r d "ze den selben stunden" (V. 170; Gr. 164) 
dem frommen Ehepaar C a s s i n i a und M i r i a d o s d i e Geburt des H e l 
den durch e i n e n Engel Gottes verheißen. Im s i e b t e n Lebensjahr 
l e r n t E r a c l i u s s c h r e i b e n und l e s e n (V. 416; Gr. 396, B l i e s t 
"Do ez chom zu dem fünften j a r " ) . Zum B e r a t e r des K a i s e r s auf-

der Ausgabe von J . Diemer, Wien 1849, h i e r S. 341/V. 15) und im P a s s i o n a l 
( z i t . n. Massmann, a.a.O., S. 170ff.; h i e r S. 171/V. 88). 

57 A. Schmidt (Übers.)/W. Lammers (Hg.), a.a.O., S. 394. Hs. C hat, wie 
meist i n h i s t o r i s c h e n Passagen, f a l s c h e Angaben: das Jahr 600 a l s Re
g i e r u n g s a n t r i t t (V. 136) und das Jahr 614 a l s Geburtsjahr des E r a c l i u s 
(V. 156). K a i s e r s e i er 622 geworden (V. 4 5 3 9 f f . ) . 



g e s t i e g e n , wählt er e i n e E h e f r a u für s e i n e n Herrn, der e r s t 
" n i u l i c h " (V. 1781; Gr. 1707) an d i e Macht gekommen s e i ; b e i 
der H o c h z e i t s f e i e r w i r d E r a c l i u s sogar schon zum R i t t e r ge
schlagen. Und a l l d i e s s p i e l t s i c h i n den acht Regierungsjäh
ren des Focas ab, dessen u n m i t t e l b a r e r N a c h f o l g e r E r a c l i u s 
w i r d . 5 8 

Erneut s t e l l t man f e s t , daß es Otte vornehmlich darum geht, 
d i e G e s c h i c h t l i c h k e i t s e i n e s S t o f f e s , h i e r etwa durch d i e 
c h r o n i k a l i s c h e n Formeln, besonders prägnant zu markieren. 

Anders a l s G a u t i e r , i n dessen Werk Foucars im f e r n e n Kon-
59 

s t a n t i n o p e l (V. 5296) auf B e t r e i b e n des Heidenkönigs Cosdroé 
ermordet w i r d , läßt Otte ganz bewußt o f f e n , wer d i e Täter wa
ren : Es heißt nur, Focas "wart v e r r a t e n und e r s l a g e n " (V. 
4554; Gr. 4430, Hs. C l i e s t nur "erslagen") - und d i e s n i c h t 
a l l e i n d eshalb, w e i l O t t e s K a i s e r j a i n Rom r e s i d i e r t , sondern 
v.a., um das ausgeprägt n e g a t i v e H e i d e n b i l d , das von da an Gau
t i e r s Werk d u r c h z i e h t , 6 0 abzumildern - n i c h t nur an d i e s e r S t e l 
l e . Otte f o l g t h i e r weder s e i n e r französischen V o r l a g e , noch 
etwa Otto von F r e i s i n g , der i n der Person des E r a c l i u s s e l b e r 
den Mörder s i e h t . 6 1 

S k l a v i s c h e Q u e l l e n t r e u e f i n d e t man b e i Otte keineswegs, ob
g l e i c h e r , wie mehrfach b e t o n t , s i c h t l i c h danach s t r e b t , den 
S t o f f s e i n e r Dichtung a l s h i s t o r i s c h e n auszuweisen und von 
bloßer Fiktionalität abzugrenzen. 

In e i n e r auf Grund s e i n e r b i s h e r i g e n V e r d i e n s t e s e l b s t v e r -
58 V i e l l e i c h t i s t es e i n Zeichen dafür, daß s i c h Otte zumindest bemühte, d i e 

chronologischen Ungereimtheiten zu m i l d e r n , wenn er G a u t i e r s Angabe weg
läßt, der Vater des E r a c l e s e i gestorben "ains q u ' i l par eüst d i s ans" 
(V. 279). 

59 Die Tatsache, daß auch G a u t i e r Foucar/Phokas erwähnt, s p r i c h t gegen Four
r i e r s These, der Autor habe im Sinn h i s t o r i s c h e r Treue die u n h i s t o r i s c h e 
F i g u r des L a i s gewählt, um den Anachronismus von E r a c l e a l s Zeitgenossen 
Eudokias/Athanais' zu umgehen. Otte habe d i e s n i c h t bemerkt und so gerade 
durch s e i n Bestreben, den h i s t o r i s c h e n Charakter zu a k z e n t u i e r e n , gegen 
d i e Chronologie verstoßen (Le courant réaliste, a.a.O., S. 227). 

60 Er s e t z t betont dem Gottesglauben des Foucar (V. 5261) - das e i n z i g e 
C h a r a k t e r i s t i k u m , mit dem er i h n v e r s i e h t - d i e " t r a i s o n " des Heiden ent
gegen (V. 5262). 

61 A.a.O., S. 394. 



ständlichen Weise w i r d E r a c l i u s der N a c h f o l g e r des Focas. E i n 
Konkurrent, wie b e i G a u t i e r , rückt überhaupt n i c h t i n s B l i c k 
f e l d , obwohl es g e s c h i c h t l i c h z u t r i f f t , daß s i c h außer H e r a k l e i o s , 
der zu S c h i f f nach Byzanz r e i s t e , auf dem Landweg "un a u t r e 
[...J q u i en A u f r i q u e o t i r e t a g e " e b e n f a l l s d o r t h i n begab (V. 
5298f.): nämlich N i k e t a s , der Cousin des H e r a k l e i o s . Auch e r 

6 2 
wurde zur Bekämpfung des Phokas h e r b e i g e r u f e n . 

Die Rückeroberung des H e i l i g e n Kreuzes 

Otte läßt d i e gesamte b e i G a u t i e r eingeschobene G e s c h i c h t e 
von der Kreuzestindung durch Helena, d i e Mutter C o n s t a n t i n s , 
f a l l e n ( G a u t i e r s V. 5119 - 5209) und k o n z e n t r i e r t s i c h ausschließ
l i c h auf d i e Rückgewinnung des H e i l i g e n Kreuzes durch seinen H e l 
den E r a c l i u s . Außer b e i G a u t i e r werden inventio und e x a l t a t i o 

aruois auch sonst häufig eng mi t e i n a n d e r verbunden: so etwa i n 
Büschs Legendär und den beiden spätmittelalterlichen H e i l i g 
k r e u z s p i e l e n , wo "unter Ausschaltung der h i s t o r i s c h e n Z e i t [...] 
d i e Episoden i n t h e o l o g i s c h - k a u s a l e r Verbindung mi t e i n a n d e r ge
k o p p e l t " s i n d . 6 3 In der s t r e n g der historischen C h r o n o l o g i e 
folgenden K a i s e r c h r o n i k dagegen w i r d wie i n O t t e s Werk beim Be
r i c h t über ( H ) E r a c l i u s nur d i e K r e u z e s g e s c h i c h t e erwähnt. 

A l s nach dem R e g i e r u n g s a n t r i t t des E r a c l i u s der Heidenkönig 
Cosdroas Jerusalem b e s e t z t und das H e i l i g e Kreuz "Ze p e r s i a i n 
s i n l a n t " entführt hat (V. 4636; Gr. 4495), r e a g i e r t der c h r i s t 
l i c h e K a i s e r unverzüglich und aus e i g e n e r Entschlußkraft mit 
einem K r i e g s z u g gegen d i e P e r s e r . B e i G a u t i e r hingegen f o r d e r t 

62 Krumbacher, a.a.O., S. 946. 
63 Ukena, a.a.O., S. 224. Eine Reminiszenz nur i n zwei Versen der Hs. C 

(V. 4643f.) . 



i h n e i n E n g e l G o t t e s dazu a u f , s i c h e i n e s b e r e i t s geplanten 
n e u e r l i c h e n h e i d n i s c h e n Großangriffs (Cosdroe V. 5303-5322) 
zu erwehren. In d i e s e r langen Rede des E n g e l s (V. 5327-5378) 
geht es vor a l l e m darum, daß E r a c l e das c h r i s t l i c h e Reich für 
Gott v e r t e i d i g e n s o l l , dem e r j a s e i n e Gaben und damit s e i n e 
S t e l l u n g verdanke (V. 5330-34). Die Rückführung des H e i l i g e n 
Kreuzes w i r d eher beiläufig am Ende erwähnt. G a u t i e r s V e r s i o n 
e i n e s c h r i s t l i c h e n V e r t e i d i g u n g s k r i e g e s e n t s p r i c h t dem oben 
beschriebenen h i s t o r i s c h e n S a c h v e r h a l t . 

B e i O t t e i s t d i e R e i h e n f o l g e umgekehrt: H i e r b e f i n d e t s i c h 
E r a c l i u s , "der h e l t b a l t " (V. 4730; Gr. 4587), schon "wol e i n e 
h a l p j a r " (V. 4755; Gr. 4612) auf s e i n e r s t e t s s i e g r e i c h e n 
K r e u z e s e x p e d i t i o n gegen d i e P e r s e r , a l s Cosdroas t r o t z i g d i e 
A b s i c h t äußert, n i c h t nur G r i e c h e n l a n d zu unterwerfen, sondern 
das ganze G e b i e t b i s Donau, Rhein (Franken) und Rhône (Burgund), 
j a b i s zum Po, und s i c h sogar "Rome und l a t r a n " , d i e Toskana 
und A p u l i e n e i n z u v e r l e i b e n (V. 4801-4818; Gr. 4 6 5 9 - 7 5 ) . 6 5 Ot
t e e r r e i c h t durch d i e s e Umstellung der A b f o l g e z w e i e r l e i : Zum 
e i n e n e r s c h e i n e n d i e C h r i s t e n i n d e u t l i c h stärkerer P o s i t i o n a l s 
b e i G a u t i e r , denn s i e drängen d i e Heiden i n e i n e V e r t e i d i g u n g s 
p o s i t i o n . Zum anderen k o n z e n t r i e r t s i c h dadurch von Anfang 
an d i e P e r s p e k t i v e auf das H e i l i g e Kreuz und s e i n e Rückgewin
nung. Für O t t e s Helden b i l d e t d i e s neben der A b s i c h t , Cosdroas 
für s e i n e Anmaßung, e r s e i Gott s e l b s t , 6 6 zu b e s t r a f e n , den e i n 
z i g e n Anlaß, den Kampf zu beginnen (dagegen im " E r a c l e " V. 
5 3 9 7 f f . ) . Der religiöse Akzent w i r d auf d i e s e Weise noch mehr 
be t o n t a l s b e i G a u t i e r . 

65 Nellmann (a.a.O., S. 26) v e r w i r f t zurecht d i e L e s a r t i n A (V. 4821; 
Gr. 4677): "gein dem r o t e n mer" zugunsten von B und C: "über den r o t e n " 
bzw. "gen dem r o t e n " (= Rhône); v g l . Veldeke MF 56,11. P a r a l l e l dazu 
G a u t i e r V. 5303-5312 mit den geographischen Angaben aus s e i n e r S i c h t a l s 
Franzose: v.a. 

"Pren l e p a i s , passe Mongeu 
e t Normendie e t France e t F l a n d r e , 
c'onques ne f i s t r o i s A l i x a n d r e s . " 

66 Seine 'Selbstvergottung' b e s c h r e i b t e r , der milderen H e i d e n s i c h t ent
sprechend, weniger d r a s t i s c h a l s seine Vorlage (z.B. G a u t i e r V. 5776-
5783) . 



Eine E n g e l s e r s c h e i n u n g vor dem Kampf wie i n Ottes französi
scher Q u e l l e , f i n d e t s i c h auch i n der K a i s e r c h r o n i k . 6 7 H i e r 
wiederum f e h l t das Element e i n e r drohenden H e i d e n i n v a s i o n völ
l i g . A l l e s bewegt s i c h e i n z i g und a l l e i n um das H e i l i g e Kreuz. 
So b e s t e h t d i e B o t s c h a f t des Engels i n der A u f f o r d e r u n g , "daz 
h a i l i g e c r u c e " wiederzugewinnen, das Cosdra "got habe b e r X b e t " . 6 

Die Fassung der K a i s e r c h r o n i k s t e h t a l s o i n der M i t t e zwi
schen der G a u t i e r s und der O t t e s . Während j e n e r mit i h r d i e 
E n g e l s e r s c h e i n u n g gemeinsam i s t , t e i l t d i e s e mit i h r d i e aus
schließliche K o n z e n t r a t i o n auf das H l . Kreuz unter Ausklamme
rung des - h i s t o r i s c h a u t h e n t i s c h e n - V e r t e i d i g u n g s a s p e k t s . 

Dadurch, daß Otte seinen E r a c l i u s (wie i n den h i s t o r i s c h e n 
Quellen) aus eigenem A n t r i e b handeln läßt, vermindert e r zwar 
den Nimbus der göttlichen Auserwähltheit s e i n e s Helden, z e i g t 
i n ihm aber das Muster e i n e s Gläubigen auf, der für Gott mit 
a l l e n ihm a l s Menschen zu Gebote stehenden Möglichkeiten e i n z u 
t r e t e n b e r e i t i s t . 

G a u t i e r s Werk w i l l demonstrieren, wie Gott auf d i e Welt e i n 
w i r k t , wie durch d i e A l l w i s s e n h e i t Gottes dem auserwählten E r a c 
l e der h e i d n i s c h e A n g r i f f kundgetan w i r d , damit er den s i e g 
r e i c h e n F e l d z u g der C h r i s t e n beginne. 

O t t e s G r u n d e i n s t e l l u n g s e t z t e i n e n anderen Akzent. O b g l e i c h 
er selbstverständlich d i e Abhängigkeit menschlichen Handelns 
von Gott n i c h t l e u g n e t , 6 9 k o n z e n t r i e r t er s i c h auf d i e Frage, 
wie s i c h der Mensch i n der Welt zu v e r h a l t e n habe, um Gott nä
her zu kommen. Seine P e r s p e k t i v e r i c h t e t s i c h a l s o weniger a l s 

67 F o u r r i e r schließt s i c h deshalb (a.a.O., S. 213/Anm. 135) F a r a l an, der 
s i c h f r a g t , " s i l e s éléments f o u r n i s i c i par G a u t i e r ne doivent pas 
être rattachés à un récit antérieur" (a.a.O., S. 530). 

68 Diemer (Hq.), a.a.O., S. 324/V. 25f. 
69 V g l . das Gebet des E r a c l i u s vor dem Zweikampf (V. 5o57-84; Gr. 4919-

4937) und v.a. V. 5270 (Gr. 5123)ff.: 
"Mit dem swerte daz er t r u c h 
H a l f im got daz er s l u c h 
Cosdroa e i n wnden" 

Jedoch i n s i s t i e r t Otte weniger darauf a l s G a u t i e r : U.a. f e h l t der e x p l i 
z i t e Hinweis des Engels b e i der Demutsszene (V. 6213ff.: "n'est mie t o i e 
c e s te glore,/mais Diu qui f i s t c e s te v i c t o r e , / D i u s a l a f a i r e te non-
ma,/mais i l me'imes l'assoma [...]". 



d i e G a u t i e r s auf Gott und s e i n e wunderbare Lenkung des i r d i 
schen Geschehens, a l s v i e l m e h r auf den Menschen i n d i e s e r Welt 
und s e i n e Aufgabe, b e i a l l s e i n e n F e h l e r n ( v g l . d i e z e i t w e i l i 
gen V e r i r r u n g e n des E r a c l i u s am Schluß des Werkes) gottgefällig 
zu l e b e n . Die deutsche Dichtung i s t a l s o n i c h t minder religiös 
a l s d i e französische, wie P r a t t annimmt, 7^ sondern von e i n e r 
anderen I n t e n t i o n g e l e i t e t . 

Den Kampf um das H e i l i g e Kreuz s c h i l d e r t Otte i n f o l g e n d e r 
Weise: Anders a l s G a u t i e r läßt e r dem entscheidenden Zweikampf 
zwischen E r a c l i u s und Cosdroas dem Jüngeren e i n e für d i e C h r i 
s t e n e r f o l g r e i c h e , aber auf des K a i s e r s Rat zur Schonung der R i t 
t e r auf beiden S e i t e n 7 1 abgebrochene H e e r e s s c h l a c h t vorausge
hen (V. 4846-4958; Gr. 4703-4815). G a u t i e r i s t e i n e d e r a r t i g e 

72 
humanitäre Haltung völlig fremd, d i e auch den Heiden m e n s c h l i 
chen Wert zuerkennt, wenngleich s i e i h r e s Unglaubens wegen a l s 
verworfen angesehen werden. 

Otto von F r e i s i n g s p r i c h t nur von einem " s i n g u l a r i congressu 
73 

super pontem D a n u b i i " , b e i dem H e r a c l i u s Cosdras b e s i e g t . 
Sonst s c h e i n t jedoch der B e r i c h t von der S c h l a c h t (ohne aus
drückliche Erwähnung e i n e s Zweikampfs) e i n Kennzeichen der c h r o 
n i k a l i s c h e n und h i s t o r i s c h e n T r a d i t i o n zu s e i n . So beschränkt 
s i c h Jacobus de V o r a g i n e i n s e i n e r Legenda Aurea zwar b e i der 
ausführlichen legendenhaften Erzählung auf den Zweikampf. In 
seinem anschließenden Hinweis auf c h r o n i k a l i s c h e V e r s i o n e n dage
gen - "In c h r o n i c i s autem hoc a l i t e r f u i s s e d i c i t u r " - heißt es 
nur, E r a c l i u s habe mit seinem Heer "persas m u l t i s p r e l i i s " ge-

74 
s c h l a g e n . 
70 P r a t t , a.a.O., S. 406-413. 
71 E r a c l i u s f i n d e t , "Ez waer s e r missetan", wenn Cosdroas " s i n l i u t e l i e z z e 

s l a n " (V. 4968f.; Gr. 4825f.). G a u t i e r s E r a c l e fürchtet nur " l e mescief 
de nos hommes" (5485). 

72 Übrigens e i n h i s t o r i s c h bezeugter Zug des H e r a k l e i o s ; v g l . P e r n i c e , 
a.a.O., S. 44f.: Er habe k e i n "despota a l l a maniera d e g l i O r i e n t a l i " s e i n 
wollen, sondern e i n " p r i n c i p e p a t r i a r c a l e " , v o l l e r Verständnis für d i e 
"mali che a f f l i g e v a n o l a società". 

73 A.a.O., S. 394. 
74 Z i t . n. Massmann, a.a.O., S. 182 und 183. Die Schlacht z.B. auch b e i Hugo 

von F l e u r y (Massmann, a.a.O., S. 176f.) und b e i den g r i e c h i s c h e n Autoren 
Georgis von P i s i d e s und Theophanes ("De e x p e d i t i o n e P e r s i c a " bzw. 
"Chronographia"; v g l . P e r n i c e , a.a.O., S. 114). 



Diese Mischung von Elementen aus zwei v e r s c h i e d e n e n T r a d i 
t i o n e n dürfte Otte aus mehreren Gründen vorgenommen haben. Zu
nächst b i e t e t d i e S c h l a c h t , d i e er im V e r g l e i c h zur K a i s e r c h r o 
n i k von v i e r 7 5 auf über hundert Verse e r w e i t e r t e , d i e Möglich
k e i t , d i e C h r i s t e n gegenüber den Heiden stärker zu p r o f i l i e 
r e n . Die k r e u z z u g s h a f t e , an den T u r p i n des R o l a n d s l i e d e s e r i n 
nernde Ermahnungsrede 7 6 des E r a c l i u s betont zudem d i e Idee e i n e s 
R e l i g i o n s k a m p f e s : Im Gedenken an Gott s o l l e man f u r c h t l o s und 
u n e r b i t t l i c h gegen d i e "verworhtiu d i e t " (V. 4910; Gr. 4764) 
vorgehen. Wer im Kampf f a l l e , dem s e i a l s Märtyrer das " h i m e l -
r e i c h e " (V. 4916; Gr. 4773) ebenso s i c h e r wie den Heiden d i e 
" h e l l e " (V. 4918; Gr. 4 7 7 5 ) . 7 7 Und n i c h t z u l e t z t rückt d i e s e 
Ansprache, d i e nur durch d i e folgende S c h l a c h t m o t i v i e r t werden 
kann, d i e G e s t a l t des Helden und Religionskämpfers E r a c l i u s i n 
den Vordergrund. 

M i t G a u t i e r und v i e l e n anderen Autoren v e r l e g t Otte den 
Schauplatz von Brückenschlacht und Zweikampf an d i e Donau, wohl 
e i n e Vermischung mit der C o n s t a n t i n s s c h l a c h t ( v g l . K r e u z / t n -

78 
dung). Das komplexe, nach Ottes eigenen, h i s t o r i s c h z u t r e f 
fenden Angaben sechs Jahre dauernde Kampfgeschehen (V. 54 36; 

79 
Gr. 5274) drängt e r zusammen zu einem halbjährigen Kampfprä-

75 Diemer (Hg.), a.a.O., S. 345/V. 1-4. 
76 Auch i n der K a i s e r c h r o n i k f i n d e t s i c h d i e Ermunterungsrede. S i e 

s t e h t d o r t i n einem ty p o l o g i s c h e n Verhältnis zu der des T i t u s an
läßlich des e r s t e n heidnischen *Kreuzzugs' (Ohly, Sage und Legen
de, a.a.O., S. 1 8 4 f f . ) . 

77 Die h i e r weit massiveren Ausfälle gegen d i e Heiden erklären s i c h 
wohl a l s der T r a d i t i o n der Kreuzzugspredigt e n t l e h n t e Formeln. 
D i r e k t abhängig s i n d diese Verse weder vom R o l a n d s l i e d noch - wie 
Nellmann behauptet (Die Reic h s i d e e , S. 24/Anm. 54) - von der K a i s e r 
c hronik. 

78 Wie Otto von F r e i s i n g , Vincenz von Beauvais (Spéculum h i s t o r i a l e ) , 
Büschs Legendär, K a i s e r c h r o n i k , P a s s i o n a l , Jacobus de Voragine und 
Jansen E n i k e l . Zur C o n s t a n t i n s s c h l a c h t an der Donau gegen d i e Un
garn v g l . Massmann, a.a.O., S. 194 ( B e i s p i e l aus Cod. Vindob. r e c . 
2259: "Daz i s t von dem h e i l i g e n k r i u z e wie daz funden wart"). 

79 z.B. Otto von F r e i s i n g , a.a.O., S. 394. Der Feldzug dauerte von Ostern 



ludium und dem der Brückenschlacht u n m i t t e l b a r folgenden Zwei
kampf. Wiederum z e i g t s i c h h i e r O t t e s Bestreben nach h i s t o r i 
scher E i n k l e i d u n g s e i n e s S t o f f e s - b e i G a u t i e r f e h l t d i e Aus-

8 0 
sage über d i e K r i e g s d a u e r -, für d i e e r e i n e n Widerspruch 

81 

zwischen der D a t i e r u n g und der Handlungsführung i n Kauf nimmt. 
E i n d i r e k t e r Kampf zwischen H e r a k l e i o s und dem Sohn Chosraus I I . 
fand im übrigen i n W i r k l i c h k e i t n i e s t a t t . Entsprechendes g i l t 
für d i e b e i G a u t i e r und O t t e der L e g e n d e n t r a d i t i o n gemäß s i c h 
anschließende persönliche Auseinandersetzung des römischen K a i -

8 2 
s e r s mit dem Perserkönig s e l b s t . 

Im e i n z e l n e n ließ Otte D e t a i l s aus G a u t i e r s Werk f a l l e n , d i e 
8 3 

auch anderwärts a l s h i s t o r i s c h e bezeugt s i n d . Es h a n d e l t 
s i c h d a b e i durchweg um n e g a t i v e Züge der Heiden. 

So übergeht e r den B e r i c h t von der Plünderung und Zerstörung 
Jerusalems durch Cosdroé und von seinem Morden unter den C h r i s t e n 
( G a u t i e r V. 5216-5264 und 5287f.). E r nennt i h n zwar " v i l v e r -
mezzen" (V. 4626; Gr. 4489), vermeidet aber e i n e ausführliche 

84 
Beschreibung s e i n e r Untaten, indem e r g e l t e n d macht, s i e s e i e n 
ohnehin bekannt (V. 4631; Gr. 4493). 

622 b i s Dezember 628 (ausführliche D a r s t e l l u n g b e i P e r n i c e , a.a.O., 
S. 111-179). 

80 Überhaupt geht G a u t i e r eher s p i e l e r i s c h mit seinen Zeitangaben um. B e i 
s p i e l e für seine "Manie" "à j o n g l e r avec des nombres a r b i t r a i r e s " b e i 
F o u r r i e r (a.a.O., S. 194). 

81 V g l . oben S. 49f. 
82 Der Perserkönig Chosrau I I . besaß auch keinen Sohn g l e i c h e n Namens. 

Dem h i s t o r i s c h e n Vorrücken der C h r i s t e n nach dem S i e g b e i Ninive b i s 
Dastagerd, Chosraus Residenz, e n t s p r i c h t der Zug des E r a c l i u s von der 
Donau nach " P e r s i a " , zu Cosdroas und dessen blasphemischem Prachthimmel 
über dem gestohlenen H e i l i g e n Kreuz. In W i r k l i c h k e i t t r a f e n d i e C h r i s t e n 
den flüchtigen Chosrau i n s e i n e r Residenz n i c h t mehr an. V g l . auch, 
etwa i n Lamprechts A l e x a n d e r l i e d , d i e u n h i s t o r i s c h e Begegnung zwischen 
Alexander und D a r i u s . Der Perserkönig wurde - wie Chosrau auf der F l u c h t 
vor seinem Gegner - von dem Satrapen Bessos ermordet (Irene Ruttmann, 
Das A l e x a n d e r l i e d des P f a f f e n Lamprecht [Straßburger Alex a n d e r ] . Text 
Nacherzählung, Worterklärungen, Darmstadt 1974, S. 252/Anm. 94). 

83 S e l b s t G a u t i e r s B e z i c h t i g u n g , Cosdroé s e i der Mörder Foucars gewesen, 
s c h e i n t n i c h t ganz aus der L u f t g e g r i f f e n . So t r i t t etwa b e i Wilhelm von 
Tyros der p e r s i s c h e Herrscher a l s Rächer s e i n e s Schwiegervaters Mauri
t i u s auf, den Phokas hinterhältig getötet habe (wenngleich er n i c h t s 
von einem Mord an Phokas sagt; a.a.O., Kap. I I ) . 

84 Nur kurze Erwähnung i n einem e i n z i g e n Vers (4630; Gr. 4491) : "Er het d i e 
selben s t a t z e s t o r t e . " 



Außerdem unterdrückt O t t e d i e von G a u t i e r b e t o n t e U n b e l i e b t 
h e i t des Cosdroé b e i dessen eigenen Untertanen ( " E r a c l e " , V. 5571-
84). H i e r s p i e l t der französische D i c h t e r möglicherweise auf 

o r 
das h i s t o r i s c h e Ende des Perserkönigs an. 

Die T a t s a c h e , daß d i e Bekehrungsaufgabe der C h r i s t e n b e i 
86 

Ot t e im U n t e r s c h i e d zu G a u t i e r nur am Rande a n k l i n g t , w i r d 
man a l l e r d i n g s n i c h t nur e i n e r weniger n e g a t i v e n S i c h t der H e i 
den z u s c h r e i b e n . Vielmehr s c h e i n t dafür e i n s t r u k t u r e l l e r 
Grund ausschlaggebend gewesen s e i n , ähnlich wie für d i e Aus-

87 
l a s s u n g der inventio : d i e K o n z e n t r a t i o n auf d i e Rück
führung des H e i l i g e n Kreuzes nach Jerusalem, und h i e r v o r 
a l l e m auf d i e Demutsszene. Doch mag Otte auch der S t a r r s i n n 
von G a u t i e r s Heiden, d i e s i c h der Taufe verweigern und sogar 
i h r e i n z w i s c h e n bekehrten Brüder und Väter aus Wut töten (V. 

88 
5841-5849), dazu bewogen haben, d i e s e S t e l l e zu übergehen. 

E i n G a u t i e r und O t t e gemeinsamer h i s t o r i s c h e r R e f l e x ( d ie 
Vormundschaft des H e r a k l e i o s über den Sohn S i r o e s ) l i e g t i n 
der Taufe von des Cosdroês/Cosdroas 1 k l e i n e m Sohn, d i e E r a c l e 
bzw. E r a c l i u s veranlaßt. 

Nach e r f o l g r e i c h e m Abschluß des Kampfes gegen d i e Heiden 
läßt O t t e , s e i n e r französischen Q u e l l e entsprechend, E r a c l i u s 
das Heer t e i l e n . Die V e r l e t z t e n s c h i c k t e r " g e i n c h r i e c h e n " 

O Q 

zurück (V. 5355; Gr. 5194), e r s e l b s t b r i c h t mit dem Rest 
unverzüglich nach Jerusalem auf, um das g e r e t t e t e Kreuz d o r t h i n 85 V g l . S. 36. 
86 Doch betont Otte zusätzlich zu G a u t i e r b e i der ZweikampfVerabredung, 

daß beide P a r t e i e n an den einen Gott des künftigen S i e g e r s glauben 
s o l l e n (V. 4976ff.; Gr. 4 8 3 3 f f . ) . Besonders f e h l t b e i Otte gegenüber 
G a u t i e r d i e auch von Wilhelm von Tyros gepriesene F r e i g e b i g k e i t des 
K a i s e r s (Kap. I) zu K i r c h e n - und Klostergründungen. 

87 Oder s o l l t e Otte den " E r a c l i u s " s e l b s t schon a l s T e i l e i n e r Chronik 
k o n z i p i e r t haben und s i c h so d i e inventio dem entsprechenden h i s t o 
r i s c h e n A b s c h n i t t vorbehalten haben? 

88 V g l . S. 185. 
89 H i e r i n b i r g t s i c h e i n von Otte hinzugefügter Vorzug des E r a c l i u s , 

denn G a u t i e r begründet d i e T e i l u n g des Heeres n i c h t mit der Fürsorge des 
K a i s e r s für Verwundete (V. 6 0 7 9 f f . ) . 



zu b r i n g e n . Zusätzlich zu G a u t i e r s p e z i f i z i e r t e r den Weg über 
90 

S y r i e n ("surye" bzw. C "Gen. sy r i a m " , V. 5358; Gr. 5197). 
Der h i s t o r i s c h e H e r a k l e i o s r e i s t e , wie b e r e i t s d a r g e s t e l l t , 
n i c h t s o f o r t i n s H e i l i g e Land, sondern k e h r t e zunächst i n d i e 
b y z a n t i n i s c h e Hauptstadt zurück. Die K a i s e r c h r o n i k übergeht, 
anders a l s etwa Otto von F r e i s i n g , d i e s e Z w i s c h e n s t a t i o n eben
f a l l s , d i e j a auch für d i e d i c h t e r i s c h e G e s t a l t u n g des S t o f f e s 
wenig e r g i e b i g i s t . 

Der E i n z u g i n J e r u s a l e m und der Schluß der Dichtung 

Der Demutsverweis durch e i n e n Engel Gottes vor dem Einzug 
des E r a c l i u s i n Jerusalem e n t s p r i c h t b e i Otte n i c h t nur Gau
t i e r s V e r s i o n , sondern der l e g e n d e n h a f t ausgeformten T r a d i t i o n 
überhaupt. Diese Szene s c h e i n t s i c h aus e i n e r religiösen Ge
s c h i c h t s i n t e r p r e t a t i o n e n t w i c k e l t zu haben. Aus d i e s e r Perspek
t i v e mußte der von e i n i g e n Autoren a l s ganz außerordentlich 
prächtig g e s c h i l d e r t e E i n z u g des h i s t o r i s c h e n H e r a k l e i o s 9 1 

v e r u r t e i l t werden, v e r g l i c h man i h n mit dem demütigen E s e l s r i t t 
92 

des Gottessohns am Palmsonntag. 
Zu der schon mehrfach angeklungenen Unterscheidung von h i s t o 

r i s c h e r und l e g e n d a r i s c h e r T r a d i t i o n i s t für d i e s e n T e i l f o l g e n 
des f e s t z u h a l t e n : In der h i s t o r i s c h e n T r a d i t i o n f e h l t d i e E p i 
sode von der E n g e l s e r s c h e i n u n g über der v e r s c h l o s s e n e n S t a d t 
mauer, d i e s i c h e r s t nach großen Demuts- und Reuebezeugungen 
des E r a c l i u s wieder öffnet. G l e i c h e s g i l t für d i e S c h i l d e r u n g 

90 P a r a l l e l s t e l l e b e i Wilhelm von Tyros (Kap. I ) : " v i c t o r reversus de Per-
s i d e , unde crucem Dominicam cum g l o r i a r e p o r t a v e r a t , adhuc i n S y r i a moram 
f a c e r e t [...]" (a.a.O., S. 10). 

91 V g l . P e r n i c e , a.a.O., S. 177. 
92 Mt. 21, 1-11; Mk. 11, 1-11; Lk. 19, 28-44; Joh. 12, 12-19. 



Abb. 3 : Gotha, Städtische B i b l i o t h e k (Chosrau I I . auf dem Him
melsth r o n ; Kreuz, König und Hahn g e l t e n a l s blasphemi-
sche I m i t a t i o n der D r e i f a l t i g k e i t : a l s Zeichen für Got
t e s Sohn, " G o t t v a t e r " und " H l . G e i s t " ) , M i n i a t u r der 
Sächsischen We l t c h r o n i k 

(entnommen aus: L . - I . Ringbom, Graltempel und P a r a d i e s , Stockholm 
1951 , S. 68 und 71) 



des "Himmels" bzw. "Turmes", u n t e r dem Cosdroas a l s 'Gott' r e 
s i d i e r t ( G a u t i e r V. 5235-5254, 5299, 6039-6044; Otte V. 4643-
4691, 5314-5351; Gr. 4502-50, 5153 -5190). V g l . Abb. 3 und 4. 
Dafür i s t i n der L e g e n d e n t r a d i t i o n d i e wenig P o s i t i v e s e n t h a l 
tende Beschreibung von des K a i s e r s weiterem Leben b i s zu seinem 
Tod ganz oder größtenteils a u s g e s p a r t , d i e s i c h i n e i n i g e n h i 
s t o r i s c h e n Q u e l l e n f i n d e t . B e i s p i e l e für d i e h i s t o r i s c h e T r a -

93 
d i t i o n b i l d e n : Aimoin, Hugo von F l e u r y und Otto von F r e i s i n g . 
B e i Martinus Polonus d r i n g t ( i n knapperer Form) das Legenden-

94 
élément des Demutsverweises e i n . 

Die l e g e n d a r i s c h e T r a d i t i o n repräsentieren etwa Hrabanus 
95 

Maurus, d i e K a i s e r c h r o n i k , d i e Legenda aurea, das P a s s i o 
n a l , V i ncenz von Beauvais (Spéculum h i s t o r i a l e ) und Cod. monac. 
germ. 259 f . 3 3 v bzw. Cod. vindob. 2861 f . 1 3 5 r . 9 6 

G a u t i e r s Werk läßt s i c h ganz e i n d e u t i g der L e g e n d e n t r a d i t i o n 
zurechnen. Nach dem Demutsverweis f o l g t d i e Heimkehr des K a i 
s e r s nach K o n s t a n t i n o p e l , und d i e Dichtung schließt mit einem 
noch einmal b i s zur Geburt des Helden zurückblendenden L o b p r e i s 
des E r a c l e (V. 6449-6477). Die Verse 6478-6514 b e r i c h t e n von 
seinem im Vol k b e t r a u e r t e n Tod und s e i n e r posthumen Ehrung mit 
einem "molt g r a n t p i l e r " (V. 6487), e i n e r R e i t e r s t a t u e , d i e nach 

97 
F a r a l der J u s t i n i a n s i n K o n s t a n t i n o p e l e n t s p r i c h t . Der Legen
de gemäß, d i e j a n i c h t b i o g r a p h i s c h - h i s t o r i s c h e Vollständigkeit 

98 
a n s t r e b t , endet G a u t i e r mit der auf dem Denkmal d a r g e s t e l l t e n 
93 A l l e z i t . b e i Massmann, a.a.O., S. 185f. , 175-78, 513-19. - Ottos von 

F r e i s i n g Text vollständig b e i A. Schmidt/W. Lammers, a.a.O., S. 394-99. 
- Zu Aimoin, einem Mönch von F l e u r y , v g l . Wattenbach-Levison, Deutsch
lands G e s c h i c h t s q u e l l e n im M i t t e l a l t e r . V o r z e i t und K a r o l i n g e r , 1. H e f t , 
Weimar 1952, S. 116. 

94 Massmann, a.a.O., S. 184. 
95 Nach der Reimser Hs. abgedruckt b e i F a r a l , a.a.O., S. 521-29. 
96 A l l e z i t . b e i Massmann, a.a.O., S. 163-65, 181-83, 170-74, 179f., 187-89. 

Cod. vindob. 2861: K a i s e r - und Papstchronik (von der Gründung Roms b i s 
1474). Cgm. 259: entsprechend (aber nur b i s zum Jahr 1469; sog. "Chro
ni k von Weihenstephan"). 

97 F a r a l , a.a.O., S. 530. 
98 V g l . A. J o l i e s , E i n f a c h e Formen, 6., unveränd. A u f l . , Tübingen 1982, 



symbolischen Geste, d i e E r a c l e zum großen, s i e g r e i c h e n Kämpfer 
gegen d i e Heiden s t i l i s i e r t : 

"Vers Paienirae t e n t se d e s t r e 
e t f a i t s a n l a n t de manecier 
et de l'onor Diu p o r c a c i e r . " (V. 6504-6506) 

H i e r u n t e r s c h e i d e t s i c h Otte beträchtlich von s e i n e r f r a n 
zösischen Q u e l l e . Im " E r a c l i u s " d r i n g e n h i s t o r i s c h e Elemente 
i n einem Ausmaß i n d i e L e g e n d e n t r a d i t i o n e i n , wie es s i c h i n 
keinem der anderen angesprochenen Texte f i n d e t . B e r e i t s b e i der 
S c h i l d e r u n g des Kampfes der C h r i s t e n gegen d i e Heiden wurde d i e -

QQ 
se T r a d i t i o n s m i s c h u n g b e i O t t e aufgewiesen. 

B i s zum A u f s t e l l e n des Kreuzes i n der H e i l i g e n S t a d t f o l g t 
er G a u t i e r und der L e g e n d e n t r a d i t i o n . Die Eloge des K a i s e r s 
f e h l t b e i ihm aber völlig. Zunächst s t e h t auch n i c h t mehr d i e 
Person des E r a c l i u s im Vordergrund, sondern s e i n e T a t . Deshalb 
faßt e r , O t t o von F r e i s i n g entsprechend, d i e Dauer des K r i e g s 
zugs zusammen: 

"Ouch v i n d e t man i n k a r o n i c a 
E r a c l i u s het ze p e r s i a 
U r l i u g e sehs j a r 
Daz i s t ane z w i f e l war 
An dem sibenden br a h t erz cruce wider" (v. 5434-5438; Gr. 5273-5277) 

Und zuvor resümiert e r : "Daz was e i n e s a e l i g e u v a r t " (V. 5433; 
Gr. 52 72) - man v e r g l e i c h e dagegen G a u t i e r s höfische Wendung 
"grant bone aventure" (V. 6071). Darauf f o l g t e i n knapper, für 

S. 39/40: "Deshalb s i e h t i n d i e s e r V i t a das Leben ein e s Menschen anders 
aus a l s i n dem, was wir eine ' h i s t o r i s c h e ' Lebensbeschreibung nennen. 
[...] Sie hat das Tätigwerden der Tugend zu r e a l i s i e r e n . [ — ] N i c h t 
der Zusammenhang des menschlichen Lebens i s t i h r w i c h t i g , nur d i e Augen
b l i c k e s i n d e s , i n denen das Gute s i c h vergegenständlicht." - Zu dem 
Aspekt der Gattung Legende und ihrem Verhältnis zum " E r a c l i u s " v g l . 
S. 215ff. 

99 V g l . S. 54f. 



e i n e Dichtung e r s t a u n l i c h e r , h i s t o r i s c h e r B e r i c h t , der, i n 
seinem Aufbau dem O t t o s von F r e i s i n g p a r a l l e l , zunächst von 
anderen zeitgenössischen E r e i g n i s s e n s p r i c h t , um schließlich 
den Helden auf den w e i t e r e n S t a t i o n e n und Irrtümern s e i n e s 
Lebens b i s zu seinem Tod zu b e g l e i t e n . 

D i e s e r c h r o n i k a l i s c h e 'Annex' w i r d im nächsten K a p i t e l über 
G e s c h i c h t e und Geschichtsdeutung eingehend zu untersuchen s e i n . 
B i s h e r i s t d i e Bedeutung d i e s e r Verse noch n i c h t gewürdigt wor
den. In der Tat b e r e i t e t der auffällige Bruch i n S t i l und Hand
lungsführung der I n t e r p r e t a t i o n S c h w i e r i g k e i t e n . Am l e i c h t e 
s t e n macht man es s i c h mit dem a l l g e m e i n üblichen U r t e i l , d i e 
ser Schluß s e i u n p o e t i s c h und f a l l e "ganz und gar aus dem Rah
men der Erzählung heraus". 0 0 S e l b s t wenn zugegeben w i r d , daß 
d i e Verse k e i n Meisterstück s i n d , so l o h n t es s i c h doch, zu
mindest nach der I n t e n t i o n des A u t o r s zu f r a g e n . Die a n s c h l i e 
ßende Untersuchung w i r d darauf a b z i e l e n zu z e i g e n , wie gerade 
d i e s e P r o b l e m s t e l l u n g zu einem t i e f e r e n Verständnis von O t t e s 
" E r a c l i u s " b e i t r a g e n kann. 

1.2 G e s c h i c h t e und G e s c h i c h t s d e u t u n g - e i n C h a r a k t e r i s t i k u m 
des deutschen Werks 

Der durchgängige c h r i s t l i c h e V erweisungscharakter des m i t t e l 
a l t e r l i c h e n W e l t b i l d e s läßt d i e G e s c h i c h t e a l s ges c h l o s s e n e s 
Kontinuum e r s c h e i n e n , i n dem jedes E i n z e l e r e i g n i s seinen f e s t e n 
P l a t z einnimmt und so vor diesem I n t e r p r e t a t i o n s h i n t e r g r u n d 
immer mehr be-deutet a l s das f a k t i s c h e Geschehen s e l b s t . 

Unter diesem Aspekt von G e s c h i c h t e g i l t es, d i e c h r o n i k a l i 
schen Schlußverse i n O t t e s Werk zu untersuchen, sowie w e i t e r e 

100 H. Graef a l s e i n B e i s p i e l (im Vorspann zu s e i n e r E d i t i o n , a.a.O., S. 
62) . 



an markanten Punkten des Textes b e f i n d l i c h e h i s t o r i s c h e Ex
kurse, d i e über d i e Z e i t des E r a c l i u s / H e r a k l e i o s nach rück-
und/oder vorwärts h i n a u s r e i c h e n . 

Keine d i e s e r S t e l l e n i s t von G a u t i e r angeregt. Schon a l l e i n 
d i e s e Tatsache muß d i e Aufmerksamkeit auf s i e lenken, denn 
s i e dokumentieren M e i s t e r O t t e s eigene P o s i t i o n gegenüber s e i 
nem S t o f f . 

Noch e i n Wort zur U b e r l i e f e r u n g des " E r a c l i u s " : D ie I n t e r 
p r e t a t i o n d i e s e r h i s t o r i s c h e n P a r t i e n geht von Hs. A aus, be
rücksichtigt aber d i e Fassungen i n B und C. D i e Hs. B, d i e 
a l s Fragment mit Vers 5111 (Gr. 4964) a b b r i c h t , s c h e i d e t aus 
für den c h r o n i k a l i s c h e n Schlußabschnitt. B e d e n k l i c h für d i e 
Originalität zweier der zu besprechenden S t e l l e n s c h e i n t zu
nächst, daß Hs. C gegen A und B e i n e n der Exkurse (V. 4561 
bzw. 4564ff.; Gr. 4433 bzw. 4436ff.) nur t e i l w e i s e überliefert, 
und s i c h der 'Annex' am Ende d i e s e s Textzeugen von Hs. A u n t e r 
s c h e i d e t . L e t z t e r e s läßt s i c h am l e i c h t e s t e n entkräften. Von 
S t r a u c h , der 1887 a l s e r s t e r e i n e K o l l a t i o n der Hs. C p u b l i 
z i e r t e , 1 0 1 b i s zu der k r i t i s c h e n Untersuchung F r e y s aus dem J a h r 
1970 h e r r s c h t E i n h e l l i g k e i t darüber, daß d i e s e Abweichungen auf 
das Konto des Kompilators g e h e n . 1 0 2 Neben s a c h l i c h e n V e r w i r 
rungen - s t a t t S e r g i u s w i r d Tagprecht (Dagobert) a l s K e t z e r 
und Verführer des E r a c l i u s b e z e i c h n e t (V. 5 5 3 6 f f . ) , des
sen Sohn heißt Erodianus s t a t t H e r a c l e o n a s 1 0 3 - fällt auch 
d i e weit g e r i n g e r e S t r u k t u r i e r u n g a l s i n A a u f . 1 0 4 So 
f e h l t n i c h t nur d i e nach der D i g r e s s i o n erneute Bezugnahme auf 
den Helden E r a c l i u s i n der M i t t e des Exkurses (V. 5500ff.; Gr. 
5 3 3 9 f f . ) , sondern insbesondere schließt d i e Hs. C n i c h t mit dem 
Tod des Helden (wie i n A unter Berufung auf das " l i e t " ) . Das 
Ende des E r a c l i u s b i l d e t v i e l m e h r nur e i n n i c h t einmal besonders 

101 Ph. Strauch, Beiträge zur K r i t i k des E r a c l i u s , a.a.O., S. 334. 
102 W. Frey, T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., S. 183. 
103 Krumbacher und Ostrogorsky, a.a.O., S. 951 bzw. 9 3 f f . ; u.a. v g l . Paulus 

Diaconus, a.a.O., S. 415; Otto von F r e i s i n g nennt ihn Heraclona (a.a.O., 
S. 398). 

104 Siehe unten S. 6 5 f f . 



hervorgehobenes E r e i g n i s i n n e r h a l b d i e s e s FaktenSammelsuriums. 
Was den erstgenannten h i s t o r i s c h e n Exkurs b e t r i f f t , muß man 
wenigstens t e i l w e i s e F r e y s V o r b e h a l t e n bezüglich der E c h t h e i t 
d i e s e r S t e l l e zustimmen, obwohl auch e r meint, es ließen s i c h 
"gute Gründe anführen", d i e e b e n f a l l s h i e r d i e Abweichung bzw. 
das F e h l e n i n Hs. C a l s F o l g e der K o m p i l a t i o n i n der Weltchro
n i k H e i n r i c h s von München e r k l ä r e n . 1 0 ^ Zudem kann man s e i n 
Argument, der I n h a l t s e i "für den Fortgang der Handlung n i c h t 
n o t w e n d i g " , 1 0 6 n i c h t g e l t e n l a s s e n , denn es g i b t j a w e i t e r e , 
i n a l l e n d r e i H a n d s c h r i f t e n überlieferte Exkurse, für d i e das 
i n g l e i c h e r Weise z u t r i f f t . 

Der c h r o n i k a l i s c h e 'Annex' (Vv. 5 4 3 4 f f . ; Gr. 5273ff.) 

Zu Beginn d i e s e r S t e l l e b e r u f t s i c h O t t e auf e i n e Q u e l l e , 
d i e e r " k a r o n i c a " nennt (V. 5434; Gr. 5273) und auf d i e er s i c h 
i n der F o l g e erneut stützt (V. 5445f. ; Gr. 5284f.). Massmann 
hat d i e s e "Chronik" mit O t t o s von F r e i s i n g "Chronica s i v e h i -
s t o r i a de duabus c i v i t a t i b u s " i d e n t i f i z i e r t . 1 0 7 T r o t z der 
Z w e i f e l F a r a l s anläßlich der weiten V e r b r e i t u n g von Texten zum 

108 
Thema der Rückgewinnung des H e i l i g e n Kreuzes, s c h e i n t i n 
ÜbereinStimmung mit P r a t t Massmanns These doch sehr wahrschein
l i c h . Wenngleich auch andere m i t t e l a l t e r l i c h e Autoren von den 
105 Frey, T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., S. 183. 
106 Die Hs. C erweckt den Eindruck, a l s s e i mit Mühe ( v g l . d i e überflüssi

gen, u n m i t t e l b a r aufeinanderfolgenden Wiederholungen: V. 4556/4560, 
V. 4557/4563) versucht worden, einen längern Exkurs zu t i l g e n , und den
noch den Erzählzusammenhang zu wahren ( v g l . den markierten Neueinsatz 
i n V. 4567 nach nur 2 Versen ' D i g r e s s i o n ' ) . 

107 Massmann, a.a.O., §§ 268-270. 
108 A.a.O., S. 415f.: es geht j a h i e r auch um den Schlußexkurs, n i c h t um 

d i e Rückgewinnung s e l b s t . Dabei scheiden d i e von ihm angeführten Autoren 
a l s Vorlagen aus (u.a. Ekkehart IV. von St. G a l l e n und G o t t f r i e d von 
V i t e r b o ) . 



Taten des E r a c l i u s b e r i c h t e n , so i s t doch d i e Entsprechung 
a l l e r D e t a i l s , a l l e r Zeitangaben und vor a l l e m d i e der Reihen
f o l g e der m i t g e t e i l t e n Fakten (s.u.) bemerkenswert. 

Gerade am B e i s p i e l O t t o s von F r e i s i n g weiß man, wie sehr 
m i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g G e schichtsdeutung s e i n 
kann. Nun i s t M e i s t e r Otte a l s Autor des " E r a c l i u s " weder Ge
s c h i c h t s s c h r e i b e r noch e i n Denker vom Format s e i n e s berühmten 
Namensvetters. Trotzdem muß man danach f r a g e n , ob n i c h t auch 
e r h i s t o r i s c h e Daten zum Ausdruck e i n e r bestimmten Weltanschauung 
i n s e i n Werk aufnahm, zumal s i c h der E r a c l i u s - S t o f f dazu beson
ders e i g n e t e : E r hat e i n h i s t o r i s c h e s E r e i g n i s und e i n e h i s t o 
r i s c h e G e s t a l t zum Gegenstand, und darüberhinaus verknüpft 
d i e L e g e n d e n t r a d i t i o n den S t o f f mit der g e i s t l i c h e n D i c h t u n g . 

In jedem F a l l o b l a g d i e E n t s c h e i d u n g , g e s c h i c h t l i c h e s Mate
r i a l hinzuzufügen, a l l e i n dem deutschen A u t o r , g l e i c h v i e l wel
che Q u e l l e oder welche Q u e l l e n ihm bekannt waren. W i l l man d a r -

109 
i n - wie etwa P r a t t - e i n oberflächliches Anhängsel sehen, 
ausschließlich " t o g i v e h i s work an a i r of érudition and 
a u t h o r i t y " , so müßte man e r s t einmal untersuchen, ob tatsäch
l i c h A r t , D a r s t e l l u n g und Anordnung der h i s t o r i s c h e n Daten e i 
nes i n n e r e n Zusammenhangs entbehren, und ob auch j e g l i c h e ge
d a n k l i c h e Verbindung d i e s e s 'Annexes' mit dem Werkganzen f e h l t . 

Nach der besagten Q u e l l e n b e r u f u n g w i r d d i e G e s c h i c h t e von 
der Kreuzesgewinnung durch d i e Angabe der Gesamtdauer des Kamp
f e s und des im Gedenken daran g e f e i e r t e n l i t u r g i s c h e n F e s t e s 
z u s a m m e n g e f a ß t . 1 1 0 

Nun s e t z t der e i g e n t l i c h e 'Annex' e i n , den Otte k l a r i n 
zwei A b s c h n i t t e t e i l t . 

Zunächst nennt er d r e i nur m i t t e l b a r i n Beziehung zum H e l 
den stehende Persönlichkeiten: 

109 P r a t t , a.a.O., S. 576; de Boor wiederum übergeht den c h r o n i k a l i s c h e n 
Schluß ganz und gar (Geschichte der deutschen L i t e r a t u r , Bd. 2, München 
1979, S. 5 3 f . ) . 

110 Auch d i e s b e r e i t s i n Übereinstimmung mit der Reihenfolge b e i Otto von 
F r e i s i n g (a.a.O., S. 394). 



den h e i l i g e n Märtyrer A n a s t a s i u s , den E r a c l i u s aus P e r s i e n 

m i tgebracht habe (V. 544 7-5469; Gr. 5 2 83-5308), 1 1 1 

den Verderben bringenden Machmet, von "got gar g escheiden" 

(V. 5470-5483; Gr. 5309-5322), 

den Frankenkönig Tagebreht/Dagobert, " e i n gut chneht" (V. 

5484-5499; Gr. 5323-5338). 

Danach schließt Ot t e e x p l i z i t den Exkurs und l e n k t den 

B l i c k wieder auf E r a c l i u s und s e i n künftiges Ges c h i c k . 

Nu l a z z e n wir d i e rede stan 
Ten w i l aber her wider van 
Und sagen von E r a c l i o (V. 5500-5502; Gr. 5339-5337) 

Es f o l g e n - erneut d r e i - prägnante Gegebenheiten aus seinem 

Leben : 

d i e r e l i g i o n s p o l i t i s c h e n Kompromisse von E r a c l i u s und dem 
11 2 

" i r r a e r " S e r g i u s , d i e Otte a l s "des valandes r a t " auf 

das schärfste v e r u r t e i l t (V. 5504-5510; Gr. 5343-5349), 
113 

d i e durch des K a i s e r s f a l s c h i n t e r p r e t i e r t e Sterndeutung 

hervorgerufene v e r l u s t r e i c h e und von Gott b e s t r a f t e Konfron

t a t i o n mit den " A g a r e n i " 1 1 4 (= Sarazenen) (V. 5511-5634; 
111 D i ^ Geschichte des Anastasius i s t eine Legende im k l e i n e n ; s i e e n t s p r i c h t 

dem Typ des bekehrten Zauberers ( v g l . E. Dorn, Der sündige H e i l i g e i n 
der Legende des M i t t e l a l t e r s , München 1967, S. 3 0 f f . ) . 

112 Siehe S. 36/Anm. 18 d i e s e r A r b e i t . 
113 Zur Unzulänglichkeit der Sternkunde von c h r i s t l i c h e m Standpunkt aus v g l . 

den F a u s t i n i a n - A b s c h n i t t der K a i s e r c h r o n i k (Die K a i s e r c h r o n i k . Ausgewählte 
Erzählungen I, nach dem Vorauer Text hg. v. W. B u l s t , Heidelberg 1946, v.a. 
d i e Verse 3564-3582, 3783-3880): Der zwar "wife[n] p h y l o / o p h i " s t e h t " a i n 
waves wiJYagen" i n Gott und im Glauben an ihn gegenüber (V. 3629 bzw. 
3640). - S e l b s t r i c h t i g e Deutung der Sterne w i r k t s i c h - a l s unerlaubte 
Erforschung der Wege Gottes - verhängnisvoll aus: v g l . den A s t r o l o g e n 
Nektanabos i n Rudolfs von Ems "Alexander" (R. S c h n e l l , Rudolf von Ems. 
Studien zur inneren E i n h e i t s e i n e s Gesamtwerkes, Bern 1969, S. 150f.). 

114 V g l . Otto von F r e i s i n g , a.a.O., S. 396. Der Name kommt von Hagar, der 
Magd Saras und Konkubine Abrahams, von dem s i e den Sohn Ismael empfing 
- den Stammvater der I s m a e l i t e n (Gen., 16 und 21). Paulus s t e l l t d i e s e 
a l s "nach den Gesetzen des F l e i s c h e s " geborene "Sklaven" den Nachkommen 
Isaaks gegenüber, den F r e i e n . Jene leben im g e s c h i c h t l i c h e n Jerusalem, 
die s e im Himmlischen, da s i e durch d i e K r a f t des G e i s t e s gezeugt s i n d 



Gr. 5350-5381 ); ' l D 

d i e Erkrankung des E r a c l i u s an der Wassersucht und s e i n Tod, 

nachdem e r Gottes "hulde" durch s e i n e Reue und L e i d e n s b e r e i t 

s c h a f t w i e d e r e r l a n g t h a t . 

Was den e r s t e n T e i l d i e s e s Exkurses angeht, so dürfte b e r e i t s 

aus der kurzen Zusammenstellung d e u t l i c h geworden s e i n , daß Ott e 

e i n e n "Guten" (Gläubigen), ei n e n "Bösen (Ungläubigen) und wie

derum e i n e n Gläubigen abwechseln läßt. Dies i s t wohl k e i n Z u f a l l , 

denn n i c h t nur b e r i c h t e n d i e anderen Q u e l l e n (außer Otto von F r e i 

s i ng) i n j e w e i l s ganz u n t e r s c h i e d l i c h e r R e i h e n f o l g e , 1 1 6 s o n d e r n 

v.a. s t r e b t Otte danach, a l s e r s t e s jede Person a l s gläubig oder 

ungläubig zu q u a l i f i z i e r e n . Im Vordergrund s t e h t b e i ihm a l s o 

d i e s e Wertung, während h i s t o r i s c h bezeugte Taten demgegenüber nur 

von sekundärem Rang s i n d bzw. dazu d i e n e n , d i e Einordnung e i n e r 

G e s t a l t i n e i n e der beiden K a t e g o r i e n zu i l l u s t r i e r e n . B e i dem 

C h r o n i s t e n O t t o von F r e i s i n g f e h l t s t e t s d i e s e Q u a l i f i k a t i o n . 

Er nennt s a c h l i c h A n a s t a s i u s e i n e n P e r s e r ("Persa"), von Mohammed 

hießt es nur, e r s o l l e " c i r c a idem tempus" g e l e b t haben, und Da

gobert w i r d a l s junger ("admodum puer") König des F r a n k e n r e i c h e s 

e i n g e f ü h r t . 1 1 7 

(Gal. 4, 21-31). - Da d i e Sarazenen den C h r i s t e n schon s e i t Hieronymus a l s 
(H)Agar filii g a l t e n , z i e h t u.a. d i e s e r Autor den Namen Agar-eni dem der 
Sara-ceni vor (MPL 22, Sp.1104 und MPL 24,Sp.l93D; ebenso Hrabanus: MPL 111, 
Sp. 437f.) . V g l . auch Jacobus von Verona: Mahomet " d i x i t , quod S a r a c e n i n a t i 
sunt de Abraham e t de Sara, e t ideo v o l u i t quod a Sara d i c a n t u r S a r a c e n i , e t 
i n hoc d e c e p i t eos, eo quod n a t i s i n t de Abraham et Agar, e t ideo v o c a r i de-
bent Agareni v e l Ysmaelite" ( z i t . n . R. Röhricht, Le pèlerinage du moine 
aug u s t i n Jacques de Vérone, i n : ROL 3, 1895, S. 261). - V g l . auch H. Frey t a g , 
Quae sunt per allegoriam dicta, i n : Verbum et Signum, B d . l : Beiträge zur me
diävistischen Bedeutungsforschung, hg.v. H. Fromm u.a., München 1975, S.27-43. 
Ferner: R. Bultmann, Ursprung und Sinn der Ty p o l o g i e a l s hermeneutischer Me
thode, i n : Theolog. L i t . z e i t u n g 75 (1950), Sp. 205-12. 

115 Bei d i e s e r q u a n t i t a t i v e n Diskrepanz d e r s e l b e n S t e l l e i n den zwei E d i t i o n e n 
schlägt Freys e i g e n w i l l i g e s Zählprinzip besonders d e u t l i c h zu Buche. In Wahr
h e i t stimmt d i e Zahl der Verse mit der der Graefsehen E d i t i o n überein. 

116 Zwei B e i s p i e l e (bei Massmann, a.a.O., S. 184 bzw. 190f.): 
Martinus Polonus: Kreuzesraub-Sieg des H e r a c l i u s über Cosdroes-Mahometus-

Rückführung des Kreuzes nach Jerusalem-Sieg der Sarazenen über H e r a c l i u s -
Astronomie des H e r a c l i u s - T o d . 

"Repgauische Chronik" (= Sächsische Weltchronik; v g l . H. Herkommer, Überlie
fe r u n g s g e s c h i c h t e der 'Sächsischen Weltchronik', München 1972, =MTU 38): 

Anastasius-Kreuzesgewinnung-Einzug i n Jerusalem-Ketzerei-Astronomie-Ehe 
mit der N i c h t e - A n g r i f f der S a r a z e n e n - E r a c l i u s führt das Kreuz nach Byzanz-
S i e g der Sarazenen-Tod-Mahmet-Tacpreht. 

117 Ebd., S. 396; Abstammung und Erziehung Dagoberts, sowie d i e p o l i t i s c h e 



Beim D i c h t e r Otte hingegen s i n d d i e d r e i Persönlichkeiten 
k l a r a n t i t h e t i s c h a u f e i n a n d e r bezogen: Der H e i l i g e A n a s t a s i u s 
" l e r n t e und l e r t e / D e n glouben der Christenheit", während Mach
met "den ungelouben merte" (V. 5443f. bzw. V. 5475; Gr. 5292f. 
bzw. 5315). Im Gegensatz dazu sagt Otte von Tagebreht, daß er 
"den gelouben merte" (V. 5491; Gr. 5330). Für O t t e gab es zu 
einem bestimmten h i s t o r i s c h e n Moment - und g i b t es noch i n s e i -
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ner Gegenwart - g l e i c h z e i t i g "Gute" und "Böse", Gläubige und 
Ungläubige, d i e m i t e i n a n d e r k o n f r o n t i e r t s i n d . Den o p t i m i s t i 
schen Abschluß aber b i l d e t wieder der C h r i s t , der "gut chneht". 

Am B e i s p i e l des A n a s t a s i u s z e i g t O t t e , wie s i c h der Übergang 
von der e i n e n K a t e g o r i e i n d i e andere auch an e i n und d e r s e l 
ben Person m a n i f e s t i e r e n kann. 

D i e s t r i f f t nun besonders auf den Helden E r a c l i u s zu, den 
der Autor i n der zweiten P a r t i e d i e s e s 'Annexes' bezeichnender
weise kurz h i n t e r e i n a n d e r a l s " h e l t maere" und a l s der "tump-
h e i t " V e r f a l l e n e n c h a r a k t e r i s i e r t (V. 5516 bzw. 5524; Gr. 5355 
bzw. 5363). A l s von Gott Begnadeter v e r l e b t E r a c l i u s K i n d h e i t 
und Jugend. S i e g r e i c h beendet e r mit Gottes B e i s t a n d den Per
s e r k r i e g , d i e " s a e l i g e [] v a r t " . B e i m Demutsverweis vor den Mauern 
der H e i l i g e n S t a d t kündigt s i c h b e r e i t s an, daß aber auch e r 
n i c h t vor unrechtem Handeln g e f e i t i s t . So verfällt er danach 
k e t z e r i s c h e n I r r l e h r e n und l e g t s e i n Geschick n i c h t mehr i n 
d i e Hand G o t t e s , sondern v e r t r a u t auf s e i n e Sternkunde. E r s t 
a l s i h n Gott dafür b e s t r a f t , werden ihm wieder d i e Augen geöff-

119 
ne t , so daß er b e r e u t und s e i n e K r a n k h e i t bußfertig hinzuneh
men b e r e i t i s t . 

Spaltung des Frankenreiches b e s c h r e i b t Otte n i c h t , um s i c h a l l e i n auf 
di e Unterwerfung und v.a. d i e Bekehrung ( d i e s e r Aspekt f e h l t b e i Otto 
v. F r e i s i n g ) der Sachsen, B a i e r n und Schwaben zu k o n z e n t r i e r e n . 

118 V g l . d i e A k t u a l i s i e r u n g e n b e i s p i e l s w e i s e i n Vers 5464 ("hiute"; Gr. 
5303) und i n Vers 5467 ("Als noch l e i d e r maniger t u t " ; Gr. 5315). 

119 Ohly w e i s t i n s e i n e r Untersuchung der Schlußformeln i n der K a i s e r c h r o n i k 
auf d i e Z e i c h e n h a f t i g k e i t der j e w e i l i g e n Todesart e i n e s Herrschers h i n . 
Während der B l i t z s c h l a g der t y p i s c h e Tyrannentod s e i , müsse man den Tod 
an der Wassersucht a l s "Auszeichnung ein e s v o r b i l d l i c h e n Herrschers v e r 
stehen" (Sage und Legende, a.a.O., S. 20). 



Die a l s Tatsache h i n g e s t e l l t e Uberzeugung, E r a c l i u s habe 

vor seinem Tod d i e Gnade Gottes zurückgewonnen, rührt o f f e n 

s i c h t l i c h von O t t e s I n t e r p r e t a t i o n her, d i e e r im S i n n s e i n e r 

o p t i m i s t i s c h e n Weltanschauung vornimmt. E r s e t z t d a b e i durch

aus i n d i v i d u e l l e Akzente, d i e i h n von Otto von F r e i s i n g , am 

d e u t l i c h s t e n aber von Fredegar u n t e r s c h e i d e n . Selbstverständ

l i c h s o l l h i e r k e i n Zusammenhang zwischen O t t e und Fredegar 

p o s t u l i e r t , sondern nur e i n B e i s p i e l für v e r s c h i e d e n e Deutungen 

d e s s e l b e n E r e i g n i s s e s gegeben werden. 

Folgendermaßen l a u t e t d i e entsprechende S t e l l e b e i den d r e i 

Autoren Fredegar, Otto von F r e i s i n g und M e i s t e r O t t e : 

Fredegar : 

"Regressus omnes e x e r c i t u s A e r a g l i a e ad p r o p r i e s sedebus, S a r a c i n i 
more quo ceperant p r o v i n c i a s A e r a g l i a e emperatores adsiduae vastandum 
pergebant. Cum iam Hierusolemam p r o p i n q u a s s i n t , E r a g l i u s vedens, quod 
eorum v i o l e n c i a e non p o t u i s s e t r e s i s t e r e , nimia amaretudines merorum 
adreptus, i n f e l e x E u t i c i a n a aerese iam sectans, C h r i s t i cultum r e l i -
quens, habens uxorem f i l i a m s o r o r e s suae, a fe b r e vexatus, c r u d e l e t e r 
vitarn f i n i v i t . " 1 2 o 

Otto von F r e i s i n g : 

"Unde (= nach dem Tod von 52 OOO Soldaten) f r a c t u s animus p r i n c e p s e t 
ex d o l o r e i n tumorem versus ac ydr o p i c u s f a c t u s XX°VII° i m p e r i i s u i anno 
vivendum finem f a c i t . Vide i u s t i s s i m a i u d i c i a D e i . Princeps i s t e , q u i 
primo per v i r t u t e m c r u c i s de po t e n t i s s i m o Persarum rege t r i u m p h a v i t , 
postmodum a S a r r a c e n i s araisso m i l i t e ex d o l o r e v e l u d r a t i o n i s expers 
eiusque, per quod ante v i c e r a t , s i g n i immemor f a c t u s crudelissimam 
gentem, quam etiam g e n t i l i s homo (= Alexander d. Gr.) i n c l u s e r a t , 
impremeditate educens a Domino i u s t e f l a g e l l a t u r , ut e t i p s i p e n i t e n -
t i a e l o c u s e t p o s t e r i s c o r r e p t i o n i s exemplum r e l i n q u e r e t u r . Haec omnia 
ad contemptum mundi amoremque D e i , q u i e t sperantes i n se rémunérât 
ac contempnentes contempnat, nos provocare deberent."121 

M e i s t e r O t t e : 

"Diu gotes k r a f t i s t m a n i c h f a l t 

120 Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts: Die v i e r Bücher des 
sog. Fredegar, u n t e r der Le i t u n g v. H. Wolfram neu übertr. v. H. Haupt 
und A. K u s t e r n i g (= F r e i h e r r vom Stein-Gedächtnisausgabe IVa), Darmstadt 
1982, S. 234. 

121 A. Schmidt/W. Lammers, a.a.O., S. 396/398. 



Der h e r r e E r a c l i u s do e n g a l t 
Sines gelouben unstaete 
Und s i n e r missetaete 
Dar umbe muser t r u r i c h wesen 
Si n e r l i u t e was e i n t e i l genesen 
Mit den f u r e er zechriechen 
Vor l e i d e begunder siechen 
An der wazzer suhte 
Daz v e r t r u g e r mit s o l h e r zuhte 
Daz er s i n wider got genoz 
Sin rïwe d i u was so groz 
Daz got vergaz der schulde 
Und gap im s i n hulde 
Do er von disem leben s c h i e t . 
A l s o sagte uns daz l i e t 
Ze chunstnopel wart er begraben 
Hie s o i d i u rede e i n ende haben." (V. 5628-5645; Gr. 5375-5392) 

B e i Fredegar i s t E r a c l i u s e i n e ausgesprochen n e g a t i v e Ge
s t a l t . Auch hebt e r d i e N i e d e r l a g e der C h r i s t e n stärker he r v o r 
a l s O tto von F r e i s i n g und O t t e : Die " S a r a c i n i " f a h r e n f o r t , das 
Imperium zu verwüsten. 

Otto von F r e i s i n g und O t t e lenken den B l i c k mehr von dem 
S i e g der Heiden ab, indem s i e b e i d e d i e P e r s p e k t i v e ganz auf 
d i e Person des E r a c l i u s v e r l e g e n . So w i r k t das gesamte f e h l g e 
schlagene Unternehmen a l s Konsequenz s e i n e s persönlichen Verge
hens, das von Gott ("gotes s l a c h " , V. 5533; Gr. 5372) bzw. seinem 
E n g e l ("ab angelo") b e s t r a f t w i r d . Die zwei Autoren s p i e l e n 
den C h r i s t e n E r a c l i u s sogar gegen den Heiden Alexander aus, w e i l 
e r der " i s m a e l i s c h e n d i e t " (V. 5525; Gr. 5365) bzw. der "crude-

122 
l i s s i m a gens" d i e Kaspischen Tore öffnete, um mit i h r e r H i l 
f e den S i e g zu e r r i n g e n , a n s t a t t auf Gott zu v e r t r a u e n , das 
Zeichen "per quo ante v i c e r a t " . Otte f o r m u l i e r t d i e Schuld des 
E r a c l i u s a l l g e m e i n e r und b e z i e h t s i c h zudem noch einmal auf d i e 
vorher b e s c h r i e b e n e n G l a u b e n s v e r i r r u n g e n mit S e r g i u s (V . 56 2 9-
5631 ; Gr. 5376-5378) . 

Ausschlaggebend aber für d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g des E r a c l i u s 
w i r d b e i O t t e d i e A r t , wie e r d i e s e s von G o t t über i h n verhängte 
122 Nach der Alexandersage hat Alexander d.Gr. zweiundzwanzig Völker - darun

t e r auch Gog und Magog - h i n t e r den Kaspischen P f o r t e n e i n g e s c h l o s s e n . 



L e i d erträgt. B e i Fredegar i s t e r n i c h t b e r e i t , es anzunehmen, 
sondern vergrößert d i e Zahl s e i n e r V e r f e h l u n g e n noch dadurch, 
daß e r gegen Gott aufbegehrt und " C h r i s t i cultum" a u f g i b t . So 
b l e i b t ihm nur e i n grausamer Tod. 

Otto von F r e i s i n g und Otte kommentieren das Lebensende des 
E r a c l i u s anders a l s Fredegar, aber dennoch i n j e w e i l s u n t e r 
s c h i e d l i c h e r P e r s p e k t i v i e r u n g . 

Otto von F r e i s i n g schließt zunächst s e i n e n B e r i c h t über 
E r a c l i u s mit der Angabe von dessen T o d e s j a h r ab. Dann l e i t e t 
e r mit dem Ausruf "Vide i u s t i s s i m a i u d i c i a D e i " zu einem auk-
t o r i a l e n Kommentar über. Die Züchtigung durch Gott s e i g e r e c h t 
gewesen und habe darüberhinaus dem K a i s e r d i e Möglichkeit zu 
Reue und E i n s i c h t gegeben. Ob aber E r a c l i u s tatsächlich durch 
Bußfertigkeit den Weg zu Gott zurückfand, davon l i e s t man b e i 
Otto n i c h t s . W i c h t i g e r i s t für i h n das "exemplum", i s t d i e 
allgemeingültige Lehre, d i e d i e C h r i s t e n aus dem Lebensende 
des K a i s e r s zu ziehen haben: d i e Welt zu v e r a c h t e n ("contemptus 
mundi") und Gott zu l i e b e n ("amoremque D e i " ) . 

M e i s t e r Otte t r e n n t d i e K r a n k h e i t des E r a c l i u s von der Ver
n i c h t u n g s e i n e s Heeres ab, d i e a l s S t r a f e Gottes verstanden 
w i r d . Die Wassersucht i s t n i c h t B e s t a n d t e i l der S t r a f e , sondern 
F o l g e s e i n e r E i n s i c h t i n d i e F e h l e r , d i e i h n von Gott e n t f e r n t 
haben. Der Schmerz, der b e i Otto von F r e i s i n g zur K r a n k h e i t des 
K a i s e r s führt, b e s i t z t e i n e andere Ursache, d i e im Gegensatz zu 
Ot t e n i c h t s mit religiöser E r k e n n t n i s zu tun hat: E r a c l i u s t r a u e r t 
wegen des V e r l u s t e s s e i n e r S o l d a t e n , der ihm d i e F o r t s e t z u n g 
des b i s dah i n e r f o l g l o s e n K r i e g e s v e r e i t e l t . 

Uberhaupt s c h i l d e r t der C h r o n i s t O t t o , den G a t t u n g s p r i n z i 
p i e n s e i n e s Werks gemäß, k e i n e Gefühle oder Gedanken e i n e r Per
son. Während deshalb b e i ihm d i e D a r s t e l l u n g der h i s t o r i s c h e n 
E r e i g n i s s e und d i e s i c h anschließenden a u k t o r i a l e n Kommentare 
zwei k l a r voneinander geschiedene Ebenen b i l d e n , i n t e g r i e r t 
M e i s t e r O t t e i n n e r e Beweggründe, Geschehnisse und deren Bedeu
tung i n den Fluß der Erzählung. Auch h i e r l i e g t e i n e a u k t o r i a -
l e Erzählsituation vor, der Erzähler g i b t s i c h a l l w i s s e n d , v e r -



h a r r t aber i n der P e r s p e k t i v e s e i n e s Helden. So t e i l t er dem 
Publikum mit, wie Go t t E r a c l i u s v e r z e i h t und i h n i n se i n e Huld 
aufnimmt. 

Wie im e r s t e n A b s c h n i t t des 'Annexes' über A n a s t a s i u s , Mo
hammed und Dagobert b l e i b t am Ende das Gute, s i e g t der Glaube 
über den Unglauben. 

M e i s t e r O t t e s Schluß des " E r a c l i u s " s t e h t zwischen dem Ot
tos von F r e i s i n g und dem der K a i s e r c h r o n i k . L e t z t e r e r f e h l t zwar 
der gesamte h i s t o r i s c h e Exkurs nach der Rückführung des H e i l i 
gen Kreuzes, aber s i e endet i n Ot t e s Sinn mit den Versen: 

"ander wazzer/uhte er u e r / c i e t . 
123 

fin feie d i v i f t iemer got l i e p . " 

Die K r a n k h e i t des K a i s e r s w i r d h i e r jedoch n i c h t näher be
gründet. I h r kommt i n der Schlußformel nur der von Ohly aufge
wiesene Symbolwert zu: Die Wassersucht z e i c h n e t e i n e n H e r r s c h e r 

124 
a l s v o r b i l d l i c h aus. E i n e i n n e r e Verbindung mit dem ( a l s 
Exempel gesehenen) Demutsverweis des Helden vor Jerusalem wird 

125 
n i c h t h e r g e s t e l l t . 

M e i s t e r O t t e t h e m a t i s i e r t den Antagonismus von Gut und Böse 
im e i n z e l n e n Menschen und i n der Welt. E r i s t aber z u v e r s i c h t 
l i c h , daß, wie E r a c l i u s , e i n j e d e r vom "wec der h e l l e " zu "der 
123 Diemer (Hg.), a.a.O., S. 347/V. 30f. 
124 V g l . S. 68/Anm. 119. 
125 "daz i f t uns armen ge/aget adexemplum. 

uon d i v A i l n wir un/eren h e r r e n . 
uorhten. unt f l e h e n . 
mit zuhten und mit gute. 
mit grozer dev mute. 
Übermut i f t /ogetan. 
d i v ge/cendet ieden man. 
H e r a c l i r i h t e romi/c r i c h e , uor war 
zwai unt d r i z e c i a r . 
unt dar über /ehzehen tage. 
zeware i c h i v daz fage. 
ander wazzer/uhte e r u e r / c i e t . 
fin feie d i v i f t iemer got l i e p ' . " (a.a.O., S. 347/v. 1 9 f f . ) . 



saelden strâze" gelangen kann, wenn er nur G l a u b e n s b e r e i t 
s c h a f t (wie der frühere "zauberaer" A n a s t a s i u s , V. 5451; Gr. 
5290), Demut vor G o t t (wie E r a c l i u s vor seinem Tod) z e i g t . 
E r v e r s c h w e i g t auch n i c h t das Böse i n der Welt, wie es a l l e 
F einde der C h r i s t e n , so Machmet und d i e " A g a r e n i " , repräsen
t i e r e n . S i e f o r d e r n d i e Rechtgläubigen zum Kampf und zur Be
währungsprobe heraus. S t e l l e n s i c h d i e s e der Aufgabe, dann i s t 
ihnen mit Gottes B e i s t a n d der S i e g s i c h e r - wie E r a c l i u s im 
Kampf gegen Cosdroas. Der im h i s t o r i s c h e n 'Annex' g e s c h i l d e r t e 
v e r l u s t r e i c h e F e l d z u g des E r a c l i u s gegen d i e " A g a r e n i " zeugt 
j a n i c h t davon, daß d i e Heiden stärker a l s d i e C h r i s t e n wären, 
denn das k a i s e r l i c h e Heer w i r d durch das E i n g r e i f e n Gottes z e r 
stört, um E r a c l i u s zu züchtigen. 

Der Aufbau des e r s t e n A b s c h n i t t s d i e s e s Schlußexkurses symbo
l i s i e r t , wie mit Machmet das Böse zwischen d i e C h r i s t e n Anasta
s i u s und Tagebreht e i n d r i n g t . 

Im zweiten A b s c h n i t t d e m o n s t r i e r t O t t e d i e s n i c h t an d r e i 
v e r s c h i e d e n e n Persönlichkeiten, sondern am Helden E r a c l i u s 
s e l b s t . 

Darüber hinaus g i b t es noch w e i t e r e Verbindungen zwischen 
d i e s e n b e i d e n T e i l e n . 
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A l s " e p i s c h e r Doppelpunkt" zu Beginn des Exkurses v e r s i n n 

b i l d l i c h t d i e G e s t a l t des A n a s t a s i u s i n der Bekehrung des h e i d 
n i s c h e n "zauberaer" zum c h r i s t l i c h e n Bekenner den für das F o l g e n 
de überhaupt kennzeichnenden Wechsel von Bösem und Gutem. Ana
s t a s i u s e n t s p r i c h t so mit umgekehrtem V o r z e i c h e n dem sündigen 
Irrweg des vormals gottgefälligen E r a c l i u s , der damit e i n s e t z t , 
daß s i c h d i e s e r von " i r r a e r " S e r g i u s verführen läßt. 

Die M i t t e des e r s t e n A b s c h n i t t s b i l d e t der Heide Machmet, 
d i e z e n t r a l e S t e l l e des zweiten nimmt der v e r l u s t r e i c h e Kampf 
gegen d i e e b e n f a l l s n i c h t rechtgläubigen " A g a r e n i " . 
126 G r e g o r i u s , hg. v. H. Pau l , 13. neu bearb. A u f l . b e sorgt v. B. Wachinger, 

Tübingen 1984 (= ATB 2), V. 59 und 63. 
127 Terminus b e i H. Kuhn, Er e c , i n : Dichtung und Welt im M i t t e l a l t e r , S t u t t 

g a r t 1959, S. 143. 



Und wie O t t e i n Tagebreht wieder zum Guten zurücklenkt, so 
behält am Ende auch i n E r a c l i u s der e i n s i c h t s v o l l e , gläubige 
C h r i s t d i e Oberhand. 

Die A r t und Weise der D a r s t e l l u n g mit i h r e r d e u t l i c h werten
den Präsentation der G e s t a l t e n und der w e c h s e l s e i t i g e Bezug 
b e i d e r A b s c h n i t t e l e g e n es nahe, daß der D i c h t e r e i n e t i e f e r e 
Bedeutung s e i n e s g e s c h i c h t l i c h e n S t o f f e s zu erkennen geben w i l l . 

128 
E i n e r d i d a k t i s c h e n I n t e n t i o n dienen A k t u a l i s i e r u n g e n , die das 
Publikum darauf aufmerksam machen, daß d i e Aussagen noch immer 
i h r e Gültigkeit b e s i t z e n . 

Die Weltanschauung, d i e O t t e am B e i s p i e l h i s t o r i s c h e r E r e i g 
n i s s e und Persönlichkeiten zum Ausdruck b r i n g e n möchte, i s t 
n i c h t i n einen so umfassenden g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e n Zusammen
hang e i n g e r e i h t wie etwa b e i Otto von F r e i s i n g und e r r e i c h t 
n i c h t dessen g e i s t i g e s Niveau. Dennoch hat man den c h r o n i k a l i 
schen Schluß des " E r a c l i u s " b i s h e r zu g l o b a l (ab-)gewertet. Es 
h a n d e l t s i c h d a b e i im Grunde n i c h t um e i n e n bloßen 'Annex', son
dern um e i n e n für d i e Gesamtaussage i n t e g r a l e n B e s t a n d t e i l des 
Werks. 

Bestätigt w i r d d i e s durch mehrere, über d i e gesamte Dichtung 
v e r t e i l t e , w e i t e r e h i s t o r i s c h e Exkurse, d i e ausnahmslos nur b e i 
O t t e , n i c h t aber b e i G a u t i e r , vorkommen und s i c h zudem an mar
kanten S t e l l e n der Handlung b e f i n d e n : 

1) • u n m i t t e l b a r nach dem P r o l o g bzw. zu Beginn des Werks 
(V. 143 - in-B/C 145 - b i s 168; Gr. 141-162), 

2) • b e i der Taufe des Helden (V. 358-381; Gr. 342-361), 
3) • a l s der Held nach dem Trugschluß der glücklichen Ehe zwi

schen A t h a n a i s und Focas e r s t m a l s a l s R i t t e r s e i n e Heimat
s t a d t Rom verläßt (V. 2573-2580; Gr. 2489-2496), 

4) • nach der Kaiserkrönung des Helden (V. 4561 bzw. 4564-4621 ; 
Gr. 4433 bzw. 4436-4484) . 

128 V g l . V. 5464 (Gr. 5303): "Swer den (= den Rock des Anastasius) h i u t e 
an l e i t [...]"; V. 5476 (Gr. 5315): "Als noch l e i d e r maniger t u t " ; 
V. 5510 (Gr. 5349): "Er (= der Teufel) w i r t ouch nimmer an n i t " . 



Weitere h i s t o r i s c h e Exkurse 

Zu 1): V. 143-68 (Gr. 141-62) 

Die Handlung w i r d z e i t l i c h i n der Regierungsperiode des 
K a i s e r s Focas s i t u i e r t . D i e s e c h a r a k t e r i s i e r t O t t e dadurch, 
daß s i c h im Reich "begunde s t a r c h e meren/Der geloube des w i r 
s u l n genesen" (V. 146f.). Man v e r g l e i c h e d i e entsprechende 
Thematik b e i A n a s t a s i u s , Tagebreht und - mit umgekehrtem 
V o r z e i c h e n - b e i Machmet. 

An der D a t i e r u n g auf das Jahr 603 n.Chr. (614 i n C, V. 156; 
Gr. 150) v e r d i e n t besonders d i e A r t der Formulierung I n t e r e s s e . 
Die Verse l a u t e n : 

"Ez waren daz i s t war 
D r i u und sehs hundert j a r 
Daz des got e r s t ruchte ° 129 Daz er den menshen s u h t e A i i 

Der s i n e hulde het v e r l o r n 
Und er von der raagde wart geborn 
Den wir han erchorn z e t r o s t e 
Wander uns von dem weinen (B. wesen) l o s t e 
Da niemen deheines gemach hat 
Des e r s t e n mannes m i s s e t a t 
Het uns brachte i n groze not 
Wan d i u geburte und der t o t 
Den er d o l t e und l e i t 
Danches durh d i e C h r i s t e n h e i t " 

Otte e r i n n e r t an Gottes Menschwerdung und L e i d e n für d i e 
" C h r i s t e n h e i t " , nachdem der Mensch durch d i e Erbsünde s e i n e 
"hulde" v e r l o r e n h a t . Auf d i e s e Weise w i r d der zunächst k l a r 
f i x i e r t e h i s t o r i s c h e Rahmen w e i t überschritten: nach rückwärts 
b i s zum Beginn der M e n s c h h e i t s - ' G e s c h i c h t e ' , aber auch nach 
vorwärts, da das Ausgesagte a l l g e m e i n e , b i s i n d i e Gegenwart 

129 Konjektur nach der r i c h t i g e n L e s a r t i n B und C (A l i e s t : "Daz er den 
e r s t e n menshen s u h t e " ) . 



r e i c h e n d e Gültigkeit b e s i t z t ("wander uns [...] l o s t e " ) . Zum 
h i s t o r i s c h e n Kontext t r i t t e i n g e s c h i c h t s t h e o l o g i s c h e s Konzept. 

Außerdem s t e l l t der h i e r angesprochene Erlösungstod C h r i s t i 
b e r e i t s e i n e Verbindung zur Kreuzesthematik her. Das von E r a 
c l i u s zurückeroberte H e i l i g e Kreuz, der A l t a r des Sühneopfers, 
" m a r k i e r t d i e entscheidende Wende i n der H e i l s g e s c h i c h t e von 
der Prophétie zur Erfüllung und wurde Symbol und Emblem der 
von C h r i s t u s g e s t i f t e t e n E c c l e s i a . " 1 3 o 

Zu 2 ) : V. 358-81 (Gr. 342-61) 

Otte kündigt das Geschick des E r a c l i u s a l s römischer K a i s e r 
und S i e g e r über d i e P e r s e r an. Dabei g i b t e r e i n e n U b e r b l i c k 
über d i e G e s c h i c h t e des H e i l i g e n Kreuzes, der von C h r i s t i Ge
b u r t b i s i n d i e Erzählgegenwart r e i c h t . Erneut e r w e i t e r t er 
a l s o d i e z e i t l i c h e P e r s p e k t i v e . Nach dem Kreuzestod, der wie 
i n 1) auf Sc h u l d und Erlösung der Menschen a n s p i e l t , g i n g den 
C h r i s t e n d i e H e i l i g e R e l i q u i e v e r l o r e n : Cosdroas, e i n "k§nich 
ze p e r s i a " raubte es. Durch den von Gott auserwählten E r a c l i u s 
kann es zurückerobert werden. Doch dem erneuten B e s i t z f o l g t 
e i n e r n e u t e r V e r l u s t Jerusalems und damit des Kreuzes, b i s 
G o t t f r i e d von B o u i l l o n d i e H e i l i g e S t a d t für d i e C h r i s t e n h e i t 
wiedergewinnt. Der Bezug zu O t t e s Gegenwart wir d dadurch he r 
g e s t e l l t , daß der Autor b e r i c h t e t , der Herzog G o t t f r i e d s e i 
"noch heute" (V. 380, Gr. 360) d o r t b e g r a b e n . 1 3 1 

Immer wieder s i n d a l s o d i e C h r i s t e n dazu gezwungen, s i c h i h r 

130 Ukena, a.a.O., S. 223. 
131 In diesem Ende des h i s t o r i s c h e n U b e r b l i c k s mit G o t t f r i e d von B o u i l l o n 

könnte e i n Hinweis auf d i e Datierung des " E r a c l i u s " vor dem Jahr 1187 
l i e g e n , a l s Jerusalem wiederum (an Saladin) v e r l o r e n g i n g . Damit würde 
Ottes Werk weiter i n s 12. Jahrhundert zurückverlegt, a l s man heute a l l 
gemein annimmt. A l l e r d i n g s kann man nur schwer abschätzen, wie genau 
Otte über d i e s e p o l i t i s c h e n Gegebenheiten i n f o r m i e r t war. Weiterhin i s t 
es möglich, daß er bewußt mit G o t t f r i e d von B o u i l l o n geendet h a t , um da
mit den C h r i s t e n das l e t z t e Wort zu b e l a s s e n . 



Glaubenssymbol a u f s neue zu e r s t r e i t e n , immer wieder v e r l i e r e n 
s i e es an d i e Heiden. Am Ende b e h a l t e n d i e G o t t e s k i n d e r , be
hält das Gute i n diesem Antagonismus d i e Oberhand - so auch 
i n der E r a c l i u s - H a n d l u n g und im oben besprochenen 'Annex'. 
Cosdroas muß t e u e r für den Kreuzesraub bezahlen - "Er arnde 
ez t i u r e genuch" (V. 369; Gr. 353) -, und der zweite V e r l u s t 
der H e i l i g e n R e l i q u i e w i r d so wenig s p e z i f i z i e r t , daß es s c h e i n t , 
a l s diene e r nur dazu, d i e e r f o l g r e i c h e T a t des C h r i s t e n G o t t 
f r i e d p r o f i l i e r e n zu können. 

Zu 3): V. 2573-80 (Gr. 2489-96) 

Von Ravenna aus w i r d das "romish r i c h e " (V. 2576; Gr. 2492) 
unter Focas a n g e g r i f f e n . Wie Nellmanns Untersuchung ergab, i s t 
i n O t t e s Werk der B e g r i f f des "Römischen Reiches" durchweg mit 

132 
dem der " C h r i s t e n h e i t " i d e n t i s c h . Auch wurde b e r e i t s auf 
S e i t e 4 7 d i e s e r A r b e i t hervorgehoben, daß nur der deutsche Au
t o r den K o n f l i k t a l s religiösen k e n n z e i c h n e t , a l s e i n e n A n g r i f f 
von Heiden gegen C h r i s t e n . 

Im R e i c h des Focas mehrte s i c h zwar der Glaube ( v g l . 1), 
es i s t aber Gefährdungen a u s g e s e t z t . Trotzdem konnte i n der 
F o l g e z e i t d i e Ausdehnung des Christentums n i c h t v e r h i n d e r t wer
den - "Dannoch was d i u c h r i s t e n h e i t / W e d e r so b r e i t noch so w i t / 
A l s s i e worden i s t s i t " (V. 2578-80; Gr. 2494-96) -, wie j a 
auch Focas s i e g r e i c h aus Ravenna heimkehrt. 

E i n o p t i m i s t i s c h e r Tenor b e h e r r s c h t d i e s e n k l e i n e n " r e l i g i o n s 
g e s c h i c h t l i c h e n " Exkurs, der, ähnlich den beiden v o r h e r i g e n Par
t i e n , d i e P e r s p e k t i v e der h i s t o r i s c h e n Handlung des Werks e r 
w e i t e r t und zudem von O t t e s Fähigkeit zu d i s t a n z i e r t e r g e s c h i c h t -
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1 i c h e r R e f l e x i o n zeugt. 
132 Nellmann, a.a.O., S. 20-22. 
133 Dagegen z e i g t Ottes Katalog der Lander, i n denen Cosdroas " a l l e d i e c h r i -

s t e n h e i t " ( V . 4799; Gr. 4656) a t t a c k i e r e n und unterwerfen w i l l (V. 4 8 0 1 f f . ; 

Gr. 4 6 5 9 f f . ) , e i n ebenso " u n r e f l e k t i e r t e s Verhältnis zur G e s c h i c h t e " wie 
G a u t i e r (Nellmann, a.a.O., S. 27). 



Zu 4 ) : V. 4561-4621 (Gr. 4433-84) 

Der Exkurs über d i e translatio imperii von den Römern 
zu den Griechen und insbesondere d i e P a r t i e , d i e d i e T r a n s l a 
t i o n zu den Franken fortführt, kann s e i t F r e y s t e x t k r i t i s c h e r 
Untersuchung, wie gesagt, nur u n t e r gewissem V o r b e h a l t a l s o r i 
g i n a l e r B e s t a n d t e i l von O t t e s Werk besprochen werden. 

Diese Verse g a l t e n neben dem 'Annex' a l s das B e i s p i e l für 
O t t e s Bestreben, seinem " E r a c l i u s " e i n e n h i s t o r i s c h e n A n s t r i c h 
zu v e r l e i h e n . Deshalb hat s i c h für d i e S t e l l e d i e Bezeichnung 
"der h i s t o r i s c h e Exkurs des ' E r a c l i u s ' " eingebürgert, obwohl e r 
n i c h t der e i n z i g e s e i n e r A r t i s t . überhaupt v e r s u c h t e man kaum, 
a l l e g e s c h i c h t l i c h e n D i g r e s s i o n e n im Zusammenhang u n t e r e i n a n d e r 
und mit der ganzen Dichtung zu sehen und damit auch ein e n B e i 
t r a g zu e i n e r G e s a m t i n t e r p r e t a t i o n des Werkes zu l e i s t e n . 

Bevor d i e s e r Exkurs e i n s e t z t , w i r d von der Kaiserkrönung des 
E r a c l i u s b e r i c h t e t , dem künftigen R e t t e r des H e i l i g e n Kreuzes 
(V. 4546; Gr. 4424) - v e r g l e i c h e 2) - und N a c h f o l g e r des Focas. 
D i e s e r war " v e r r a t e n und e r s l a g e n " worden (V. 4554; Gr. 4430), 
was erneut auf e i n e n A n g r i f f auf das i n Focas, dem Mehrer des 
Glaubens, p e r s o n i f i z i e r t e C h r i s t e n t u m hindeuten kann. In der 
französischen V o r l a g e i s t j a der Heide Cosdroé s e i n Mörder. Der 
auserwählte E r a c l i u s , "der maer h e l t " (V. 4555; Gr. 4431), s t a 
b i l i s i e r t a l s neuer Machthaber d i e Lage. Soweit stimmen a l l e 
Textzeugen überein. 

Zur Begründung, weshalb E r a c l i u s n i c h t i n Rom, sondern i n 
K o n s t a n t i n o p e l r e s i d i e r t , f o l g t i n Hss. A und B der Exkurs von 
C o n s t a n t i n d. Gr. b i s K a r l d. G r . 1 3 5 ( i n C nur C o n s t a n t i n ) . Nun 

134 Zum B e g r i f f der translatio imperii v g l . W. Goez, T r a n s l a t i o i m p e r i i . E i n 
B e i t r a g zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der p o l i t i s c h e n Theorien 
im M i t t e l a l t e r und i n der frühen Ne u z e i t , Tübingen 1958. 

135 V g l . Frey, T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., S. 184-86 zu der " h i 
s t o r i s c h e n Verwirrung" i n Hs. A : "Ouch behabte ez s i n (= Karl s ) sun s i -
der/Der was geheizzen P i p p i n " . R i c h t i g dagegen B: "Sein (= Karl s ) v a t e r 
waz ouch pider/Der waz geheizzen P i p i n " (V. 4 6 l f . ; Gr. 4480f. und S. 
264). - K.-E. G e i t h begründet d i e Karls-Erwähnung b e i Otte mit der "Funk
t i o n des K a i s e r s a l s h e r r s c h e r l i c h e r L e i t f i g u r und O r i e n t i e r u n g s g e s t a l t 
i n n e r h a l b e i n e s g e s c h i c h t l i c h e n A b l a u f s " , a.a.O., S. 262. 



geht es n i c h t mehr wie i n den b i s h e r b e t r a c h t e t e n S t e l l e n um 
den Antagonismus von C h r i s t e n und Heiden, n i c h t darum, wie 
s i c h das imperium sacrum a l s c h r i s t l i c h e s R e ich gegenüber un
gläubigen Feinden behaupten kann, sondern um p o l i t i s c h e Macht
verschiebungen i n seinem Inneren. H i e r b e z i e h t O t t e (?) 
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d e u t l i c h P o s i t i o n gegen Byzanz zugunsten Westroms und K a r l s , 
der a l s e r s t e r d i e mehr a l s fünfhundertjährige H e r r s c h a f t der 
Gr i e c h e n gebrochen und schließlich das "romish r i c h e " wieder 
für d i e " r i c h t i g e " S e i t e e r o b e r t habe. 

T r o t z der j e w e i l s völlig v e r s c h i e d e n e n h i s t o r i s c h e n Daten 
b l e i b t das an den besprochenen T e x t b e i s p i e l e n a u f g e z e i g t e Thema 
g l e i c h - daran ändert s i c h auch dann n i c h t s , wenn man von dem 
zweiten, u n s i c h e r e r überlieferten T e i l des v i e r t e n Exkurses ab
sehen w i l l (obwohl s i c h e b e n f a l l s h i e r das gute Ende mit dem 
o p t i m i s t i s c h e n Tenor der übrigen d e c k t ) . So g i l t i n k l e i n e r e m 
Rahmen auch für M e i s t e r Otte das, was Lammers über O t t o s von 
F r e i s i n g " C h r o n i c a " aussagt: "Gerade das l e i c h t erkennbare Aus
w a h l p r i n z i p für das Darstellungswürdige i n der G e s c h i c h t e des 
Menschengeschlechts i s t e i n s i c h e r e r Hinweis für i h r e n e i n h e i t 
l i c h e n Zusammenhang. Das ganze Geschehen hat e i n e Hauptachse 

Gemeinsam i s t a l l e n besprochenen S t e l l e n i n O t t e s Werk d i e 
1 38 

Verbindung von h i s t o r i s c h d i s t a n z i e r t e r R e f l e x i o n und e i n e r 
um d i e Frage des Glaubens, der Selbstbehauptung und V e r b r e i t u n g 
des Christentums z e n t r i e r t e n Bezugnahme auf O t t e s eigene Z e i t 
bzw. auf e i n e für d i e Menschheit allgemeingültige E r k e n n t n i s , d i e 
der D i c h t e r aus der G e s c h i c h t e h e r a u s l i e s t : Er s i e h t d i e G e s c h i c h 
te a l s e i n e n k o n t i n u i e r l i c h e n W i d e r s t r e i t von Gut und Böse, 
C h r i s t e n t u m und Heidentum, der durch d i e Erbsünde a l s e r s t e r 
" m i s s e t a t " des Menschen (V. 164; Gr. 159) ausgelöst wurde, s t e t s 

136 V g l . S. 48 d i e s e r A r b e i t . 
137 In der von ihm herausgegebenen E d i t i o n , a.a.O., S. XLLII. 
138 Dies g i l t uneingeschränkt auch für 4 ) , da alle Hss. zumindest davon be

r i c h t e n , daß s i c h der S i t z der früheren Hauptstadt des Reiches von Rom 
z e i t w e i l i g nach Byzanz v e r l a g e r t e . 



aber mit dem Guten enden kann. Das Gute b l e i b t s e i t dem Sün
d e n f a l l n i e mehr a l s einmal e r r e i c h t e E r r u n g e n s c h a f t unangefoch
ten bestehen, auch n i c h t i n e i n e r e i n z e l n e n Person (wie E r a c l i u s ) . 
Doch l e t z t l i c h i s t d i e c h r i s t l i c h e Welt i n den s i c h am Kreuzes
tod m a n i f e s t i e r e n d e n Erlösungsgedanken e i n g e b e t t e t , denn gemäß 
s e i n e r d o p p e l t e n Natur hat der Christenmensch sowohl an der 
Welt- wie an der H e i l s g e s c h i c h t e t e i l . 

D ie Ungläubigen werden von den Gläubigen zur Rechenschaft ge
zogen (Cosdroas durch E r a c l i u s , der " h e r r e " aus Ravenna durch 
F o c a s ) , vom r e c h t e n Weg abgekommene C h r i s t e n dagegen von Gott 
s e l b s t ( E r a c l i u s v o r J e r u s a l e m und b e i seinem Kampf gegen d i e 
" A g a r e n i " ) . 

W e i l es für O t t e i n der Möglichkeit des Menschen l i e g t , 
durch d i e E i n s i c h t i n d i e s e s Wirken G o t t e s das Gute i n der Welt 
und i n s i c h s e l b s t w i e d e r h e r z u s t e l l e n , i s t seinem " E r a c l i u s " 
e i n e p e s s i m i s t i s c h e UntergangsStimmung wie d i e O t t o s von F r e i 
s i n g fremd - auch und gerade i n dem 'Annex'. 

Bezüglich der Handlung s e i n e s Werks an und für s i c h i s t 
Otte n i c h t i n jedem F a l l - wie gern behauptet - " h i s t o r i s c h e r " 
a l s G a u t i e r . Der w i c h t i g e U n t e r s c h i e d zur französischen Q u e l l e 
l i e g t hingegen i n dem veränderten S t e l l e n w e r t , den er seinem 
Werk durch d i e m a r k i e r t e Einordnung i n e i n e n c h r o n i k a l i s c h - h i 
s t o r i s c h e n Kontext v e r l e i h t . Dadurch g i b t e r ihm ei n e n neuen 
I n t e r p r e t a t i o n s h i n t e r g r u n d . Gerade an so w i c h t i g e n Punkten wie 
dem Beginn (bzw. nach dem Prolog) und dem Schluß der Dichtung 
e r r e g t d i e s d i e Aufmerksamkeit des Publikums. Daß man im M i t 
t e l a l t e r e i n s e n s i b l e s Gehör für d i e g e s c h i c h t l i c h e n Einschübe 
gehabt hat, beweisen d i e H a n d s c h r i f t e n der W e l t c h r o n i k H e i n r i c h s 
von München, d i e a l l e im F o c a s - E r a c l i u s - T e i l auf O t t e s " E r a c l i u s " 
beruhen. Und obwohl s i e (mit Ausnahme unserer Hs. C) höchstens 
i n einem Satz erwähnen, "wie E r a c l i u s ward geporn und waz er wun-
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ders pey dem kayser f o c a s t e t " , ansonsten aber O t t e s D i c h -

139 Die entsprechenden Exzerpte aus der "Weltchronik" e d i e r t a l s Anhang i n 
Freys " E r a c l i u s " - E d i t i o n , a.a.O., S. 116-126. 



tung durch e i n e n "kurzen A l l e r w e l t s t e x t " e r s e t z e n , b e s t e h t 
d i e s e K o m p i l a t i o n gerade aus T e i l e n des 'Annexes 1 und den oben 
besprochenen h i s t o r i s c h e n Exkursen 1, 2 und 4. Durch O t t e s 
( s e l b s t auf Kosten der z e i t l i c h e n Kohärenz) im ganzen Werk v e r 
s t r e u t e Exkurse über d i e G e s c h i c h t e vor und nach der Handlung 
des " E r a c l i u s " w i r d d i e s e aus der Sphäre h i s t o r i s c h e r E i n m a l i g 
k e i t herausgenommen und i n e i n g e s c h i c h t s ' m e t a p h y s i s c h e s ' Kon-
tinuum e i n g e o r d n e t . 

Indem der Autor e i n e r s e i t s d i e Historizität des Geschehens 
a k z e n t u i e r t und damit zusätzlich dessen Authentizität ("war-
h e i t " - im g e s c h i c h t l i c h e n S i n n , n i c h t nur a l s "sensus mora-

141 
I i s " ) verbürgt, a n d e r e r s e i t s jedoch b e i a l l e r G e s c h i c h t l i c h 
k e i t das Allgemeingültige und immer Wiederkehrende b e t o n t , v e r 
m i t t e l t e r e i n e Deutung der G e s c h i c h t e , e i n e durch s i e a u f g e z e i g 
te Weltanschauung, d i e s i c h auch mit d i d a k t i s c h e n I n t e n t i o n e n 
verknüpft. N i c h t e i n i d e a l e r Held s o l l das Publikum zur i n v i t a 

t i o v e r a n l a s s e n , v i e l m e h r d i e n t der Lebensweg des E r a c l i u s -
einschließlich a l l e r V e r i r r u n g e n - dazu, b e i Hörern oder L e s e r n 
e i n e n Erkenntnisprozeß i n Gang zu s e t z e n , ihnen den Lauf der 
von Gott g e l e n k t e n G e s c h i c h t e v o r Augen zu h a l t e n , damit s i e 
s i c h dementsprechend i n gottgefälliger Weise v e r h a l t e n mögen. 
E r a c l i u s i s t k e i n V o r b i l d , w e i l er s t e t s das R i c h t i g e 
t u t , sondern b e i s p i e l h a f t i s t das, was s i c h ihm i n f o l g e 

142 
s e i n e s Handelns e r e i g n e t . Da Ot t e s K a i s e r k o n z e p t i o n n i c h t 
der von Wapnewski an Walther a u f g e z e i g t e n " V o r s t e l l u n g vom 
K a i s e r a l s Imago Dei, a l s e i n e s Wesens n i c h t mehr von F l e i s c h 
und B l u t " 1 4 3 e n t s p r i c h t , e r i h n s t a t t d e s s e n a l s Menschen mit 
menschlichen F e h l e r n s i e h t , kann s i c h z e i t w e i s e auch d i e b l o c k 
h a f t e Gegenüberstellung von Recht- und Nicht-Rechtgläubigen 
140 Frey i n s e i n e r " E r a c l i u s " - E d i t i o n , a.a.O., S. V. 
141 V g l . Graefs K a p i t e l über Ottes S t i l im Vorspann zu s e i n e r E d i t i o n , wo 

er eine Zusammenstellung der "oftmaligen Wahrheitsversicherungen" g i b t 
(a.a.O., S. 7 7 f . ) . 

142 V g l . zum Zusammenhang d i e s e r Heldenkonzeption mit der Gattung Legende 
unser K a p i t e l 3, S. 215-21. 

143 P. Wapnewski, Waz i s t minne. Studien zur mittelhochdeutschen L y r i k , Mün
chen 21979, S. 158. 



verwischen. Ähnlich wie d i e C h r i s t e n n i c h t g l o b a l im E i n k l a n g 
mit dem g o t t g e w o l l t e n ordo stehen (wenngleich nur s i e a l s Ge
t a u f t e zu ihm zurückfinden), werden d i e Heiden n i c h t immer so 
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s t a r k v e r t e u f e l t wie b e i G a u t i e r . 

144 Besonders d e u t l i c h z e i g t s i c h d i e s an 
ben a l s s i c h bekehren w i l l , d i e s aber 
daß er n i c h t "die s e l e durch den l i p " 
5138) . 

Cosdroas d.J., der zwar l i e b e r s t e r -
ganz ' c h r i s t l i c h ' damit begründet, 
v e r l i e r e n möchte (V. 5295; Gr. 



2. Die S t r u k t u r des " E r a c l i u s " 

Um das grundlegende C h a r a k t e r i s t i k u m des " E r a c l i u s " zu a l l e r 
e r s t h e r a u s z u s t e l l e n , nämlich das Streben des A u t o r s nach H i s t o 
rizität i n Verbindung mit s e i n e r c h r i s t l i c h e n G e schichtsdeutung, 
wurden bestimmte, dafür r e l e v a n t e T e i l e des Werkes b e t r a c h t e t 
und zueinander i n Beziehung g e s e t z t . 

Im f o l g e n d e n K a p i t e l s o l l e n d i e Konturen des gesamten Erzähl
vorgangs im M i t t e l p u n k t stehen. 

Zur V e r t i e f u n g der i n t e r p r e t i e r e n d e n S t r u k t u r a n a l y s e des 
" E r a c l i u s " geht e i n e s t o f f g e s c h i c h t l i c h e Untersuchung voraus, 
d i e s i c h nun eingehend mit de n j e n i g e n T e i l e n des Werkes beschäf
t i g t , d i e b i s h e r h i n t e r der i n d i e s e r H i n s i c h t b e r e i t s besproche
nen Schlußpartie von der Rückgewinnung des H e i l i g e n Kreuzes zu
rücktraten. 

Dabei b i e t e t s i c h zudem d i e Möglichkeit, den " E r a c l e " des 
G a u t i e r d 'Arras a l s d i e u n m i t t e l b a r e V o r l a g e der deutschen D i c h 
tung v o r z u s t e l l e n . Wir nähern uns a l s o auf dem Weg über d i e Vor
s t u f e n des " E r a c l e " und das französische Werk s e l b s t dem Hauptge
genstand d i e s e r A r b e i t : O t t e s " E r a c l i u s " . 

2.1 Die S t r u k t u r aus s t o f f g e s c h i c h t l i c h e r S i c h t 

E i n U b e r b l i c k über d i e S t o f f - und M o t i v g e s c h i c h t e e r s c h e i n t 
uns a l s w i c h t i g , w e i l s i c h nur dann adäquate Schlüsse h i n s i c h t 
l i c h Originalität und bewußter Abweichung des deutschen B e a r b e i 
t e r s z i e h e n l a s s e n , wenn man n i c h t nur G a u t i e r s Werk a l s d i r e k t e 
Q u e l l e im Auge behält, sondern auch dessen V o r s t u f e n . 

Zudem e r l a u b t es d i e Verknüpfung mehrerer Q u e l l e n im " E r a c l e " 
bzw. " E r a c l i u s " , b e i s p i e l h a f t den s p e z i f i s c h m i t t e l a l t e r l i c h e n 



Prozeß des D i c h t e n s a b z u l e s e n - im Gegensatz zur N e u z e i t e i n 
Aufbauen auf Vorhandenem, das s i c h etwa durch A m p l i f i k a t i o n 
oder durch Amalgamierung anderer Motive und S t o f f e zu neuer 
Form und Sinngebung f o r t e n t w i c k e l t . 

Im Gegensatz zu der von Chrétien de Troyes g e p f l e g t e n matière 

de Bretagne weisen d i e Q u e l l e n des " E r a c l e " nach Byzanz. Es i s t 
denkbar, daß s i c h G a u t i e r d 'Arras dadurch bewußt von diesem D i c h 
t e r a bsetzen w o l l t e , dessen A u f t r a g g e b e r i n u.a. e b e n f a l l s Marie 
de Champagne war, 1 und den er deshalb a l s R i v a l e n empfunden ha
ben könnte. 

B y z a n t i n i s c h e S t o f f e drangen s e i t den Kreuzzügen i n s Abend
l a n d v o r , s e l b s t i n den Horden b i s nach I s l a n d . Und gerade 
G a u t i e r s Gönner, Persönlichkeiten höchsten p o l i t i s c h e n Ranges, 
begünstigten ganz besonders s e i n e n Kontakt mit diesem Erzählgut. 
T h i b a u t de B l o i s etwa ("Eracle" V. 53 und 6 523) war 1177 b e i dem 
Friedensschluß zwischen L o u i s V I I . und H e i n r i c h I I . i n I v r y an
wesend und nahm s e l b s t an dem Kreuzzug t e i l , den beide H e r r s c h e r 

2 
d o r t zu unternehmen v e r s p r a c h e n . 

W i c h t i g e E r k e n n t n i s s e über d i e S t o f f g e s c h i c h t e des " E r a c l e " 
verdanken wir den Romanisten Edmond F a r a l und Anthime F o u r r i e r . 3 

Das Werk s e t z t s i c h i n der Hauptsache aus d r e i heterogen e r s c h e i 
nenden Q u e l l e n zusammen. Es i s t un s e r e r A n s i c h t nach jedoch zu
mindest n i c h t so selbstverständlich wie man a l l g e m e i n u n t e r -

4 
s t e l l t , daß d i e s e e r s t m a l s von G a u t i e r zu einem Ganzen zusammen
ge s c h l o s s e n wurden. Zumindest t e i l w e i s e können s i e schon i n 
der dem französischen Autor v o r l i e g e n d e n matière v e r e i n t gewesen 
sein,wie d i e fol g e n d e Untersuchung zeigen w i r d . 

Auf den d r i t t e n T e i l des " E r a c l e " , der, wie F a r a l nachwies, 

1 V g l . " E r a c l e " V. 6526-28 und Chrétiens " L a n c e l o t " V. l f f . 
2 Thibaut t r a f im Sommer 1190 i n Akkon e i n (St. Runciman, A H i s t o r y of the 

C r u i s a d e s , Bd. 3 , Cambridge 1955, S. 28; v g l . auch F o u r r i e r , a.a.O., S. 
198f.) . 

3 E. F a r a l , D'un " p a s s i o n a i r e " l a t i n à un roman français. Quelques sources 
immédiates du roman d'Eracle, i n : Romania 4 6 (1920), S. 512 - 3 6 . - A. Four
r i e r , Le courant réaliste, a.a.O., S. 179-257. 

4 B e i s p i e l s w e i s e F o u r r i e r : G a u t i e r "a lui-même c o n s t r u i t son édifice à p a r 
t i r d'éléments p l u s ou moins hétérogènes" (a.a.O., S. 210). 



auf der legendenhaften T r a d i t i o n der l i t u r g i s c h e n Lesung zum 
F e s t der inventio^ und v.a. der e x a l t a t i o oruois am 3. Mai bzw. 
14. September fußt, braucht nach der ausführlichen Untersuchung 
im Rahmen des vorhergehenden K a p i t e l s h i e r n i c h t mehr näher e i n 
gegangen zu werden. 

Dem e r s t e n T e i l der Dichtung l i e g t e i n e w e i t v e r b r e i t e t e o r i e n 
t a l i s c h e Erzählung zugrunde, 6 d i e von einem plötzlich verarmten 
G r e i s (oder armen Jüngling) h a n d e l t , der s i c h wegen s e i n e r d r e i 
außerordentlichen Gaben, d i e Natur von S t e i n e n , Pferden und Men
schen zu ergründen,^ von s e i n e n Söhnen (bzw. von s e i n e r verwitwe
ten Mutter) an e i n e n König oder K a i s e r v e r k a u f e n läßt. E r l e g t 
d i e Probe e i n e r jeden d i e s e r Fähigkeiten ab: Zuerst durchschaut er 
d i e W e r t l o s i g k e i t e i n e s s c h e i n b a r k o s t b a r e n E d e l s t e i n e s , da d i e 
s e r i n seinem Inneren einen Wurm b i r g t . E r erkennt den Zucht
f e h l e r e i n e s zum Kauf angebotenen P f e r d e s und e n t l a r v t schließ
l i c h d i e n i e d e r e Abkunft der B r a u t (Gemahlin) s e i n e s Herrn so
wie dessen eigene i l l e g i t i m e Abstammung aus e i n e r geheimen L i a i 
son s e i n e r Mutter mit einem Bäcker oder Knecht. Der H e r r s c h e r 
b i t t e t den Weisen, S t i l l s c h w e i g e n darüber zu bewahren, überhäuft 
i h n mit Geschenken und g i b t ihm s e i n e F r e i h e i t wieder. 

Es i s t durchaus möglich, daß d i e G e s t a l t des H e r a k l e i o s / E r a c l e 
schon vor G a u t i e r mit diesem S t o f f i n Verbindung gebracht wurde, 
zumal man überhaupt d i e s e Erzählung auch auf andere bekannte 
Persönlichkeiten übertrug, wie z.B. auf V e r g i l und den Prophe-

Q 
t e n E l i a s . Die von den h i s t o r i s c h e n Dokumenten h i n t e r l a s s e n e 

5 V g l . G a u t i e r s V. 5119: "Signor, nos l i s o n s en l a t i n . " 
6 Z.B. der spätbyzantinische "Ptocholeon", S p l i t t e r i n der a l t r u s s i s c h e n 

Dichtung ( v g l . A. Wesselofsky, Beiträge zur Erklärung des r u s s i s c h e n H e l 
denepos, i n : A r c h i v für s l a v i s c h e P h i l o l o g i e 3, B e r l i n 1878, S. 549-93), 
sowie spanische, i t a l i e n i s c h e und a r a b i s c h e Fassungen ( v g l . F o u r r i e r , 
a.a.O., S. 216ff . ) . 

7 S t e i n - und Pferdekenntnis können e r s e t z t s e i n durch d i e Gabe, geheimen Ma
k e l i n Getränken und Speisen zu entdecken: so etwa b e i Saxos Amleth (Gesta 
Danorum, hg. v. A. Holder, Straßburg 1886, I I I . Buch, S. 91-95) oder i n 
den "Gesta Romanorum" Nr. 17 (erstmals i n v o l l s t , übers, hg. v. W. T r i l -
l i t z s c h , Frankfurt/Main 1973, S. 5 4 f f . ) , wo wie im "Ptocholeon" eine s t a r 
ke Tendenz zu ' r e a l i s t i s c h e r ' D a r s t e l l u n g zu beobachten i s t , d i e das Wunder
bare zurückdrängt. 

8 Zu V e r g i l : v g l . F o u r r i e r , a.a.O., S. 218; zu E l i a s : v g l . Wesselofsky, a.a.O., 
S. 478f./Anm. 1. (Siehe auch Saxos Amleth, wie i n Anm. 7 d i e s e s K a p i t e l s 
erwähnt.) 



Lücke i n der B i o g r a p h i e des H e r a k l e i o s könnte auf d i e s e Wei
se g e s c h l o s s e n worden s e i n . Schon Wesselofsky meinte: " a l l e s 
das mag auf einem s u b j e c t i v e n E i n f a l l des V e r f a s s e r s (= G a u t i e r ) , 
möglicher Weise aber auf e i n e r volkstümlichen T r a d i t i o n b e r u 
hen, d i e dem H e l d e n k a i s e r e i n e sagenhafte Jugend a n g e d i c h t e t 
h a t t e . " 1 0 Aufgrund e i n e r Namensuntersuchung erwägt Wesselof
sky zudem, daß d i e s e Erzählung ursprünglich am b y z a n t i n i s c h e n 
K a i s e r h o f s p i e l t e . 

E i n i g e w e i t e r e A n h a l t s p u n k t e für d i e Affinität zwischen dem 
Helden mit den d r e i Gaben und dem K a i s e r H e r a k l e i o s t r e t e n h i n 
zu: Schon P l i n i u s d.Ä. s p r i c h t i n s e i n e r N a t u r g e s c h i c h t e von 
einem S t e i n , der, o b g l e i c h (wie im " E r a c l e " bzw. " E r a c l i u s " ) 
von unscheinbarem Aussehen, u n f e h l b a r und " s c r i p u l a r i d i f f e r e n -
t i a " a nzuzeigen vermag, w i e v i e l Gold, S i l b e r oder Kupfer i n 

1 2 
G e s t e i n e n t h a l t e n i s t - und er nennt i h n " H e r a c l i u s " . Auch 
stimmt d i e s e Qualität e i n e s Prü/steines mit den beiden anderen 
Gaben des E r a c l e / E r a c l i u s überein, d i e j a eben d a r i n bestehen, 
den wahren Wert - von Pferden und Frauen - h i n t e r dem vermeint
l i c h w e r t l o s e n Äußeren zu entdecken. In diesem Sinn i m p l i z i e r t 
d i e e r s t e Gabe d i e f o l g e n d e n . P l i n i u s kennt außerdem den Magne
ten " H e r a c l i o n " , 1 3 e i n e n S t e i n , dem man d i e Fähigkeit z u s c h r i e b , 
d i e Treue e i n e r E h e f r a u auf d i e Probe s t e l l e n zu können: Hat 
s i e s i c h n i c h t s zuschulden kommen l a s s e n , so bewirkt der unter 
9 V g l . S. 45f. d i e s e r A r b e i t . 
10 Wesselofsky, a.a.O., S. 577. 
11 Der Name des Herrschers Volsan wäre demnach e r s t sekundärer volksetymolo

g i s c h e r E r s a t z (Kontamination mit vl-ohv "magus"; v g l . r u s s . volsebnik/ 
volsebnyj "Zauberer"/"Zauber-") von ursprünglichem Volotoman, wie i n e i 
ner r u s s i s c h e n Sage von Salomo der K a i s e r von Konstantinopel heißt (ebd. , 
S. 567f.) . 

12 H i s t o r i a N a t u r a l i s , XXXIII, 125. (Vgl. d i e Hinweise b e i Massmann, a.a.O., 
S. 4 6 8 f f . ) . - C. P l i n i i Secundi n a t u r a l i s h i s t o r i a e l i b r i XXXVII, hg. 
und übersetzt v. R. König und G. Winkler, Bd. 33: Buch XXXIII, M e t a l l u r 
g i e , Darmstadt 1984, S. 88-91. V g l . dazu H. Blumner, Technologie und 
Terminologie der Gewerbe und Künste b e i Griechen und Römern, Bd. 4, 
L e i p z i g 1887 (Neudruck Hildesheim 1969), S. 136ff. sowie H. Luschen, Die 
Namen der S t e i n e , Thun/München 1968, A r t . Probierstein, S. 297f. 

13 H i s t o r i a N a t u r a l i s , XXXVI, 127. - P l i n e l ' A n c i e n , H i s t o i r e N a t u r e l l e , 
L i v r e XXXVI, texte établi par J . André, t r a d u i t par R. Bloch, P a r i s 
1981, S. 93f. 



ihrem K o p f k i s s e n l i e g e n d e S t e i n , daß s i e im S c h l a f i h r e n Ehe-
14 

mann umarmt, sonst aber fällt s i e aus dem B e t t . 
W e i t e r h i n erwähnt D i e t r i c h von der G l e z z e i n s e i n e r Erzäh

lung "Der B o r t e " e i n e n S t e i n , "von K r i e c h e n l a n t " , der wie i n 
G a u t i e r s und O t t e s Dichtung vor Wasser, Feuer und Schwert 
schützt. 1^ In seinem Aussehen stimmt er a l l e r d i n g s weniger a l s 
der des P l i n i u s mit dem S t e i n des E r a c l e / E r a c l i u s überein: 

"er i s t h a l b e r wolkenvar 
[...] 
anderthalp t u n k e l r o t . " 

Dennoch b e l e g t d i e s e S t e l l e auf jeden F a l l , daß man im M i t t e l 
a l t e r S t e i n e n E i g e n s c h a f t e n z u s c h r i e b , wie s i e s i c h i n G a u t i e r s 
und O t t e s Werk f i n d e n , wenngleich s i e i n den e r h a l t e n e n Fassun
gen der Erzählung von den d r e i Gaben n i c h t e r s c h e i n e n . 1 6 

Aufschlußreich kann i n diesem Zusammenhang auch Volmars S t e i n 
buch s e i n . 1 7 Nach Ausführungen über d i e e i n z e l n e n E d e l s t e i n e 
zählt er " e t l i c h e s t e i n e " auf, d i e j e w e i l s vor Schwert, Feuer 
oder Wasser schützen, und fügt e i n e w e s e n t l i c h e Bemerkung h i n 
zu (Vv. 751-60): "war zuo s o l t e i c h d i e nennen?" Gott habe s i e 

14 So Marbod von Rennes, L i b e r Lapidum ( L i b e r de Geramis) , i n : MPL 171, Sp. 
1737-79, h i e r Sp. 1752. Ferner A l b e r t u s Magnus, L i b e r I I Mineralium, 
T r a c t . I I , Caput XI ( A l b e r t i Magni [...] Opera Omnia, Bd. V, hg. v. A. 
Borgnet, P a r i s 1890, S. 4 0 f . ) . 

15 O.R. Meyer, Der Borte des D i e t r i c h von der Gl e z z e . Untersuchungen und 
Text, H e i d e l b e r g 1915, V. 297-315 (Hinweis b e i Massmann, a.a.O., S. 470). 

16 F o u r r i e r (a.a.O., S. 245f) , der " c e t t e t r i p l e v e r t u dans aucun Lapidaire" 
gefunden hat, denkt an P a r a l l e l e n zur Legende der H e i l i g e n Anargyren, 
di e b e i i h r e r H i n r i c h t u n g mit H i l f e eines Engels u n v e r l e t z t dem Meer 
und dem Feuer e n t r i n n e n . Der Rest aber weicht vom " E r a c l e " ab: Nach v e r 
geblichem Versuch, d i e H e i l i g e n zu s t e i n i g e n und s i e mit P f e i l e n zu töten, 
sterben s i e am Ende durch das Schwert. - Wenn man überhaupt auf d i e Legen-
denmotivik zurückgreifen w i l l , so muß man bedenken, daß M a r t y r i e n durch 
Feuer, Wasser oder Schwert - auch i n Verbindung miteinander - ganz a l l g e 
mein v e r b r e i t e t und n i c h t etwa auf d i e Anargyren beschränkt s i n d : v g l . 
u.a. Eugenia (Legenda Aurea, übers, v. R. Benz, a.a.O., S. 697) oder 
Pantaleon (z.B. Konrad von Würzburg, Pantaleon, 2. A u f l . , hg. v. W. Woes-
l e r , Tübingen 1974 (= ATB 21), V. 11 8 9 f f . ) . 

17 Hg. v. E. Lambel, Heilbronn 1877. 



nämlich "sô wol behuot", daß niemand s i e von s i c h aus f i n d e n 
könne, da es a l l e i n dem W i l l e n des Allmächtigen o b l i e g e , daß 
e i n Mensch s t e r b e n oder am Leben b l e i b e n s o l l . Diese A n s i c h t 
s t e h t i n engem Bezug zu G a u t i e r s und O t t e s Dichtung: Nur wer 
wie E r a c l e bzw. E r a c l i u s von Gott auserwählt i s t , vermag e i 
nen d e r a r t i g e n S t e i n zu erkennen. 

Obwohl man mit F o u r r i e r sagen muß, "que [...] nous ne pouvons 
à aucun i n s t a n t d i s s i m u l e r l e caractère hypothétique de nos con-

1 8 
sidérations", b l e i b t es w a h r s c h e i n l i c h , daß s i c h Kombinationen 
oder Kontaminationen b e r e i t s i n G a u t i e r s .Quelle fanden. Und 
s e l b s t wenn d i e e r h a l t e n e n Zeugnisse der Erzählung von den d r e i 
Gaben j e n e r s t a r k e n religiösen Einfärbung entbehren, wie s i e b e i 
G a u t i e r und O t t e v o r l i e g t , so kann man doch mit Wesselofsky d i e 
E x i s t e n z e i n e r von c h r i s t l i c h e m G e i s t geprägten Fassung anneh-

19 
men. 

E i n e religiöse I n t e r p r e t a t i o n der Gaben de u t e t s i c h etwa 
auch b e i Saxo an, wo der König Amleths " t i e f e n S i n n " wie "einen 
übermenschlichen V e r s t a n d " a c h t e t und s e i n Wort " a l s e i n e A r t 
himmlischen Zeugnisses" v e r s t e h t . 2 0 

E b e n f a l l s i s t d i e Episode von der Geburt des Helden, d i e 
21 

b e i s p i e l s w e i s e im "Ptocholeon" und i n den "Cento N o v e l l e " 
f e h l t , i n anderen S p l i t t e r n der U b e r l i e f e r u n g a n g e l e g t . So wir d 

22 
i n e i n e r G e s c h i c h t e aus "Tausend und e i n e Nacht" e i n König 
i n vorgerücktem A l t e r V a t e r e i n e s a l l e anderen an Schönheit und 
K l u g h e i t übertreffenden Sohnes. Und im Zusammenhang damit 
t a u c h t auch das Motiv der f r e i w i l l i g e n Armut im D i e n s t Gottes 

21 

18 F o u r r i e r , a.a.O., S. 219. 
19 Wesselofsky, a.a.O., S. 568. 
20 Saxo Grammaticus. Dänische Ge s c h i c h t e , Übersetzuna der e r s t e n neun Bü

cher v. P. Herrmann, L e i p z i g 1901, S. 124. 
H i e r l a u t e t der Beginn: " N e l l e p a r t i d i G r e c i a ebbe un signore che por-
tava corona d i re et avea grande reame, et avea nome F i l i p p o , e par 
alcuno m i s f a t t o tenea un s a v i o greco i n pregione." ( Z i t . nach Wesselofsky 
a.a.O., S. 579.) 

22 Tausend und eine Nacht, übers, v. M. Habicht, F. v.d. Hagen und C. S c h a l l , 
B r e s l a u 21827, Bd. XIV, S. 28-35 ( v g l . F o u r r i e r , a.a.O., S. 2 1 7 f f ! ) . D i e - ' 
se E d i t i o n i s t a l l e r d i n g s g e l e g e n t l i c h willkürlich nach anderen Q u e l l e n 
ergänzt worden. So enthält d i e neuere, maßgebliche Ausgabe von E. L i t t 
mann (Die Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht, vollständige d t . Ausg. 
i n sechs Bänden, zum 1. Mal nach dem a r a b i s c h e n Urtext [...] übertra
gen, Wiesbaden 1953) d i e besagte Erzählung n i c h t . 



auf, denn wie C a s s i n i a und E r a c l e / E r a c l i u s v e r z i c h t e n König und 
Sohn aus religiösen Beweggründen auf i h r e n Reichtum. A l s der 
Sohn jedoch u n t e r der Armut zu l e i d e n b e g i n n t , b e f o l g t e r den 
Rat s e i n e s V a t e r s , ihn auf dem Sklavenmarkt f e i l z u b i e t e n , wo e r , 
ungeachtet s e i n e s hohen A l t e r s , wegen s e i n e r d r e i Gaben der 
S t e i n - , P f e r d e - und Menschenkenntnis von einem P r i n z e n g e k a u f t 
w i r d . Die F o r t s e t z u n g e n t s p r i c h t dem üblichen Schema. Man e r i n 
n e r t s i c h , daß demgegenüber im a-religiösen "Ptocholeon" durch 
U b e r g r i f f e a r a b i s c h e r P i r a t e n , a l s o durch bloße äußere Gewalt, 
d i e Armut herbeigeführt wi r d . 

23 
S i e h t man f e r n e r mit Wesselofsky i n einem Märchen Afanas-

j e v s e i n e n der i n der r u s s i s c h e n L i t e r a t u r v e r s t r e u t e n E p isoden
s p l i t t e r der Erzählung von der d r e i Gaben, so b e l e g t auch d i e s e r 
Text das Mo t i v der e r s t spät - a l s F r u c h t fortwährenden Gebets -
mit einem Erben gesegneten Ehe. 

Ganz abgesehen davon, h a n d e l t es s i c h h i e r b e i um e i n b i b l i -
2 4 

sches Motiv, das G a u t i e r a l s P a r a l l e l e zum religiösen Schluß
t e i l über den Kampf um das H e i l i g e Kreuz betonen konnte. Be
zeichnenderweise i s t O t t e , der s i c h stärker a l s G a u t i e r um e i n e 

25 
s e i n Werk a l s Ganzes - auch den M i t t e l t e i l - durchziehende 
g e i s t l i c h e Tendenz bemüht, h i e r ausführlicher, obwohl e r i n s g e 
samt s e i n e französische Q u e l l e kürzt. 

Folgendes läßt s i c h vorläufig resümieren: E r s t e r und d r i t t e r 
T e i l des " E r a c l e " , d.h. d i e Erzählung von der Geburt und den d r e i 
Gaben des Helden sowie d i e Rückeroberung des H e i l i g e n Kreuzes, 
können schon vor G a u t i e r m i t e i n a n d e r verbunden gewesen s e i n bzw. 
zumindest a l s b e i d e auf d i e Person des H e r a k l e i o s bezogene Quel
l e n nebeneinander e x i s t i e r t haben. 

Wie verhält es s i c h mit dem M i t t e l t e i l ? H i e r s c h e i n t es na
h e z u l i e g e n , e i n e n Einschub G a u t i e r s anzunehmen. 
23 Wesselofsky, a.a.O., S. 564ff. 
24 Lk. 1, 5 f f . ; R i c h t e r 13-16; Gen. 21, 1-3. - V g l . auch das A l e x i u s 

l i e d (Sankt A l e x i u s , hg. v. G. R o h l f s , 5., verb. A u f l . , Tübingen 1968, 
V. 11-35) und Chrétiens "Guillaume d'A n g l e t e r r e " (hg. v. W. F o e r s t e r , 
H a l l e 1911, V. 1 8 f f . ) . 

25 V g l . K a p i t e l 2.2.2., insbesondere S. 138f., 164-67, 170, 174. 



S t o f f g e s c h i c h t l i c h l i e g t das 'Eheabenteuer' von Theodo-
sius II. und seiner Gemahlin Eudokia zugrunde, d i e vor i h r e r Taufe 
A t h a n a i s hieß. Die volkstümliche und romanhaft a u s g e s t a l t e t e 
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T r a d i t i o n , auf d i e s i c h G a u t i e r stützte, b e r i c h t e t e r s t e n s da
von, wie A t h a n a i s , nach dem Tod i h r e s V a t e r s von den Brüdern um 
i h r Erbe betrogen, i n K o n s t a n t i n o p e l e i n t r i f f t , um d o r t i n der 
Obhut i h r e r Tante i h r Recht g e l t e n d zu machen. P u l c h e r i a , d i e 
Schwester des K a i s e r s , e n t d e c k t das Mädchen wegen s e i n e r Schön
h e i t und K l u g h e i t . Nachdem n i c h t nur s i e , sondern auch P a u l i n i u s , 
des Theodosius b e s t e r Freund und Ratgeber, dem K a i s e r dazu r a t e n , 

27 
A t h a n a i s zur F r a u zu nehmen, w i r d d i e Ehe g e s c h l o s s e n . 

In einem zweiten Erzählabschnitt geht es darum, wie Theodo
s i u s aufgrund e i n e s Mißverständnisses zu der Uberzeugung g e l a n g t , 
s e i n e Frau betrüge i h n mit P a u l i n u s : S i e g i b t diesem nämlich e i 
nen besonders schönen p h r y g i s c h e n A p f e l - daher auch der Name 
" P a r i d e s " a l s Reminiszenz an P a r i s b e i G a u t i e r -, den i h r zuvor 
i h r Mann geschenkt h a t . Der ahnungslose P a u l i n u s überreicht den 
A p f e l s e i n e r s e i t s dem K a i s e r , um ihm damit e i n e Freude zu b e r e i 
t e n . A l s Theodosius d a r a u f h i n s e i n e Frau f r a g t , was s i e mit der 
F r u c h t getan habe, g i b t s i e v o r , s i e gegessen zu haben. Aus d i e 
se r Lüge schließt der K a i s e r auf ei n e n Ehebruch, läßt P a u l i n u s 
töten und s e i n e Ehe mit A t h a n a l s / E u d o k i a s c h e i d e n . Diese z i e h t 
s i c h i n s H e i l i g e Land zurück, s t i f t e t i n Jerusalem z a h l r e i c h e Bau
werke zu Gottes Ehren und b e t e u e r t unablässig b i s zu ihrem Tode 
öffentlich i h r e Unschuld. 

Während h i e r a l s o nur e i n e v e r m e i n t l i c h e T r i s t a n - S i t u a t i o n 
v o r l i e g t , e n t s p r i c h t G a u t i e r s K o n s t e l l a t i o n tatsächlich der des 
T r i s t a n s t o f f e s , jedoch mit gutem Ausgang für d i e Liebenden. 
26 F o u r r i e r , a.a.O., S. 222f.; zur h i s t o r i s c h e n G e s t a l t der G a t t i n des 

Theodosius siehe Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der k l a s s i s c h e n A l t e r 
tumswissenschaft, A r t . Eudokia, Sp. 906-13. 

27 Ath a n a i s v e r g i b t i h r e n Brüdern, d i e nun, da i h r e Schwester eine so 
mächtige P o s i t i o n e r l a n g t hat, um i h r Leben fürchten. Daran e r i n n e r t 
v i e l l e i c h t G a u t i e r s V. 2796: "or l ' a p e l l e r e n t s i c o u s i n . " Bei Otte 
f e h l t d i e s e r Gedanke. Es kann s i c h aber auch nur um eine allgemeine, 
sprichwörtliche Erkenntnis handeln: "cascuns a grant parenté/quant i l a 
riqueche e t plenté" (V. 2797f.). 



Der französische D i c h t e r könnte e i n e n a k t u e l l e n Anlaß ge
habt haben, d i e s e G e s c h i c h t e von Ehe und Ehescheidung i n s e i n e n 
" E r a c l e " aufzunehmen bzw. i n d i e d o r t v o r l i e g e n d e Form abzu
wandeln: d i e Scheidung E l e o n o r e s von A q u i t a n i e n von L o u i s V I I . 
im J a h r 1152 und i h r e nur zwei Monate später f o l g e n d e H o c h z e i t 
mit H e n r i Comte d'Anjou, Duc de Normandie und ( s e i t 1154) König 
von England. Im Jahr 1174 mochte d i e s durch e i n a u f s e h e n e r r e 
gendes E r e i g n i s wieder besonders i n E r i n n e r u n g gekommen s e i n . 
Damals ließ H e i n r i c h I I . s e i n e Frau E l e o n o r e nach England b r i n 
gen und i n der Festung O l d Sarum b i s zu seinem Tod im Jahre 1189 
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e i n s p e r r e n . G a u t i e r d i c h t e t e den " E r a c l e " , so F o u r r i e r s Ergeb
n i s s e i n e r präzisen und überzeugenden A n a l y s e , i n zwei A r b e i t s -

29 
Phasen zwischen 1176 und 1178 bzw. 1179 und 1181. Bedenkt man 
w e i t e r h i n , daß E l e o n o r e s T o c h t e r Marie de Champagne und deren 
Schwager T h i b a u t de B l o i s 3 0 zu G a u t i e r s Gönnern zählen (V. 53 
und 6 523-28), so mag s i c h daraus n i c h t nur das I n t e r e s s e an e i 
nem Erzählstoff erklären, der von Ehescheidung i n einem hohen 
Herrscherhaus h a n d e l t , sondern auch das ausgeprägte Bemühen des 
A u t o r s , anders a l s O t t e 3 1 s e i n e wie Ele o n o r e i n einem Turm u n t e r 
s t r e n g e r huote gefangene Athanais a l s p e r f e k t e höfische H e l d i n 
gegen i h r e n unhöfischen Ehemann a u s z u s p i e l e n . Und d i e s kann so-

32 
wohl auf H e i n r i c h wie auf L o u i s a b z i e l e n . J e d e n f a l l s i s t 
28 V g l . d i e jüngste Biographie Eleonores von Régine Pernoud, Königin der 

Troubadoure. Eleonore von A q u i t a n i e n , aus dem Französischen v. Rosemarie 
Heyd, München 2i984 (Originalausgabe P a r i s 1965), S. 162ff. 

29 F o u r r i e r , a.a.O., S. 183-204. 
30 Der Graf von B l o i s nahm im übrigen 1173 an der von Eleonore a n g e z e t t e l 

ten Verschwörung der Söhne H e i n r i c h s und bedeutender V a s a l l e n gegen 
i h r e n Vater bzw. Lehnsherrn t e i l ( v g l . Pernoud, a.a.O., S. 158). 

31 Näheres dazu i n K a p i t e l 2.2.2 d i e s e r A r b e i t . 
32 Zur C h a r a k t e r i s i e r u n g des französischen Königs im Gegensatz zu s e i n e r 

Frau Eleonore v g l . etwa Régine Pernouds K a p i t e l "Die t o l l e Königin" 
(a.a.O., S. 26-32) und "Der fromme Mönch" (ebd., S. 22-42), f e r n e r S. 
66/67. - So wie im " E r a c l e " Gott nach sieben Jahren das Gebet des k i n d e r 
l o s e n Ehepaares erhört, wurde übrigens auch Eleonore und L o u i s e r s t nach 
siebenjähriger Ehe e i n Kind geschenkt, nachdem d i e Königin den H l . Bern
hard e r s u c h t hat, dafür zu beten ( F o u r r i e r , a.a.O., S. 225). - Außerdem 
wurde Ph i l i p p e - A u g u s t e , der nach längerer K i n d e r l o s i g k e i t geborene Sohn 
L o u i s ' V I I . mit s e i n e r d r i t t e n Frau Adèle de Champagne, wie E r a c l e vor der 
Taufe "Dieudonné" genannt (Gautier V. 225) - eine Anspielung, d i e Otte 
wohl n i c h t v e r s t a n d und deshalb wegließ. 



Massmanns I n t e r p r e t a t i o n des Ver s e s 2746 u n m i t t e l b a r vor der 
Hochz e i t - "Huimais conmencera I i c o n t e s " - a l s e i n e nur von 
" u n t e r r i c h t e t e n Zuhörern" e r w a r t e t e und verstandene A n s p i e l u n g 
um so bemerkenswerter, a l s h i e r von der Q u e l l e n g e s c h i c h t e her 
k e i n Neueinsatz angebracht s c h e i n t : Wir b e f i n d e n uns j a b e r e i t s 
s e i t der Episode der Frauenwahl (V. 1919ff.) m i t t e n im S t o f f der 
Erzählung von Theodosius und A t h a n a i s / E u d o k i a . 

Wir dürfen annehmen, daß s i c h im " E r a c l e " h i n t e r dem w e l t -
34 

weit v e r b r e i t e t e n Motiv der Frau im Turm, im Zusammenhang mit 
dem der Ehescheidung, e i n e konkrete A n s p i e l u n g v e r b i r g t , auch, 
daß der französische D i c h t e r s e i n e V o r l a g e i n diesem Sinne verän
d e r t h a t . Die Frage aber, ob e r s t G a u t i e r d i e M i t t e l p a r t i e i n 
sei n e V o r l a g e e i n f l o c h t , läßt s i c h zumindest n i c h t mit der S i c h e r 
h e i t beantworten, d i e etwa F o u r r i e r u n t e r s t e l l t : "La f u s i o n a donc 

35 
été opérée par G a u t i e r d ' A r r a s . " S e i n Hauptargument i s t d i e 
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verspätete Namengebung. B i s zu i h r e r H o c h z e i t b l e i b e n nämlich 
K a i s e r und "pu c e l e " anonym. Doch zum ei n e n b i l d e t gerade das 
Hinauszögern der Namengebung j a e i n a l l g e m e i n e s C h a r a k t e r i s t i 
kum des höfischen Romans i n F r a n k r e i c h - im Gegensatz zu den 
deutschen Übertragungen und dementsprechend auch zu O t t e , der 

37 
den K a i s e r von Anfang an mit seinem Namen "Focas" nennt. Und 
33 Massmann, a.a.O., S. 446. 
34 V g l . etwa d i e L a i s der Marie de France "Guigemar" und "Yonec", sowie 

" F l o r e und B l a n c h e f l u r " und MOT T381 (Motif-Index of F o l k - L i t e r a t u r e , 
r e v i s e d and enlarge d édition by St. Thompson, Bd. 5, Kopenhagen 1957). 

35 F o u r r i e r , a.a.O., S. 226. 
36 Ebd., S. 225. 
37 V g l . Chrétiens "Erec e t Enide", wo an genau entsprechender S t e l l e , an

läßlich der Hochzeit, der Name der Braut genannt wird: 
"Quant Erec sa famé reçut, 
Par son d r o i t non nomer l ' e s t u t ; 
Qu'autremant n'est fame esposee, 
Se par son d r o i t non n'est nomee. 
Ancore ne s a v o i t nus son non; 
Lors premieremant l e s o t on; 
ENIDE ot non au b a p t e s t i r e " (V. 2025-31; Ausg. v. W. F o e r s t e r , H a l l e 

31934) 
H i e r wird a l s o der Name s i n n s t i f t e n d a l s S i g n a l für d i e endgültige Auf
nahme der Hel d i n i n d i e höfische G e s e l l s c h a f t genutzt. Man v e r g l e i c h e im 
Gegensatz dazu Hartmanns "Erec", wo b e r e i t s beim e r s t e n A u f t r i t t E n i t e 
mit ihrem Namen bez e i c h n e t i s t (V. 431 i n der Ausg. v. A. Leitzmann, 5. 
A u f l . bes. v. L. Wolff, Tübingen 1972 (= ATB 39)). 



zum anderen m a r k i e r t der O r t , an dem G a u t i e r d i e Namen einführt 
(V. 2 787f.), auf keinen F a l l d i e Grenze zwischen der e r s t e n und 
der zweiten Q u e l l e , wie F o u r r i e r u n t e r s t e l l t , da l e t z t e r e schon 
geraume Z e i t vorher mit der Frauenwahl a l s B e s t a n d t e i l der Gaben 
des Helden e i n g e s e t z t h a t . 

Auch i s t F o u r r i e r s A n s i c h t , man müsse d a r i n , daß es n i c h t 
" v r a i s e m b l a b l e " s e i , "qu'Athênais ne songe subitement au d e v i n 
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que l o r s q u e l e mal e s t f a i t " , e i n I n d i z für d i e n i c h t b r u c h l o s 
geglückte V e r e i n i g u n g b e i d e r Q u e l l e n sehen, e i n keineswegs zwin
gender Schluß. Denn d i e Tatsache, daß d i e K a i s e r i n n i c h t nur j e g 
l i c h e v e r s t a n d e s g e l e n k t e Erwägungen über Bord w i r f t , sondern so
gar i h r e S t e l l u n g und i h r Leben a u f s S p i e l s e t z t , kann eher dazu 
dienen, d i e Macht der Minne zu u n t e r s t r e i c h e n , und so zu e i n e r t i e 
f e r e n Sinngebung führen. 

Es genügt w e i t e r h i n e i n B l i c k auf O t t e s P r o l o g , um F o u r r i e r s 
Argument zu entkräften, das F e h l e n der Ehebruchsgeschichte i n der 
Inhaltsangabe des " E r a c l e " - P r o l o g s deute auf e i n e n "procédé 
d'entrelacement" h i n . Auch der deutsche B e a r b e i t e r übergeht 
j a d i e s e s o f f e n b a r für e i n e n P r o l o g n i c h t a l s angemessen e r a c h 
t e t e Thema, obwohl er den gesamten Text vor Augen h a t t e . 

Schließlich können d i e Verse 2903ff., i n denen G a u t i e r nach 
der H o c h z e i t des K a i s e r s und dem A u f s t i e g des E r a c l e zum R i t t e r 
sagt, e r w o l l e h i e r n i c h t " e n t r e l a c i e r " , welche Mühen dem Helden 
b e i der Rückeroberung des H e i l i g e n Kreuzes noch bevorstünden, 
geradezu das G e g e n t e i l dessen beweisen, auf das F o u r r i e r hinaus 
w i l l : 4 0 nämlich n i c h t , daß der Autor "délibérément" d i e Ehebruchs
g e s c h i c h t e einschob - er meint j a mit " e n t r e l a c i e r " doch den 
Schlußteil -, sondern v i e l m e h r , daß schon i n s e i n e r V o r l a g e i n 
i r g e n d e i n e r Form e i n Konnex v o r l a g zwischen der Erzählung von 
den d r e i Gaben und der über A t h a n a i s , den G a u t i e r n i c h t aufheben 
möchte: "qu'ensi ne v a i t pas l e m a t i r e " (V. 2906). 

38 F o u r r i e r , a.a.O., S. 226. 
39 Ebd., S. 227f. 
40 Ebd., S. 228f. 



Denkbar wäre folgendes : 

Die Erzählung von den d r e i Gaben l a g i n e i n e r V a r i a n t e v o r , i n der -
wie im " E r a c l e " - der Weise n i c h t j e w e i l s einen verborgenen Makel an 
S t e i n , P f e r d und Frau entdeckt, sondern einen verborgenen Vorzug an 
scheinbar Wertlosem und Unbedeutendem. S t e l l t man s i c h d i e Geschichte 
schon vor G a u t i e r a l s am b y z a n z i n i s c h e n K a i s e r h o f s p i e l e n d v o r , 4 * so 
wird d i e s i n s o f e r n um so p l a u s i b l e r , a l s s i c h damit d i e Tatsache der 
der i l l e g i t i m e n Abstammung des K a i s e r s aus e i n e r L i a i s o n s e i n e r Mutter 
mit einem Knecht b e s e i t i g e n ließ. V e r b l i e b noch, neben makelbehaftetem 
S t e i n und P f e r d d i e Braut/Gemahlin des K a i s e r s , "die s c h l e c h t e Brut 
eines Knechtes und e i n e r f e i l e n D i r n e " , d i e s i c h ohne jede Scheu nackt 
v o r dem Weisen a u s z i e h t ( "Ptocholeon") i n s P o s i t i v e umzukehren. 
Athanai's/Eudokia a l s arme, um i h r Erbe betrogene Waise, d i e , i n Wahr
h e i t l o y a l , zu Unrecht des Ehebruchs b e z i c h t i g t wird, mag s i c h angeboten 
haben, zumal dann, wenn man e b e n f a l l s b e i der Gabenerzählung von einem 
Bezug zum b y z a n t i n i s c h e n K a i s e r h o f ausgeht. Auch d i e dem S t e i n " H e r a c l i u s " 
zugeschriebene E i g e n s c h a f t , den Gold- und S i l b e r g e h a l t von G e s t e i n heraus
z u f i n d e n , im Zusammenklang mit der des Magneten " H e r a c l i o n " , d i e Treue 
e i n e r Ehefrau prüfen zu können, läßt sowohl an d i e beschriebene Umwer
tung denken, a l s e b e n f a l l s an eine Verbindung mit der Ehegeschichte von 
Athanai's/Eudokia und Theodosius. Die Ausgestaltung mit dem huote-Motiv 
der M i n n e l y r i k und mit dem a l s höfisch, n i c h t m o r a l i s c h v e r w e r f l i c h 
k o n z i p i e r t e n Ehebruch f r e i l i c h i s t ganz für die G a u t i e r zeitgenössische 
L i t e r a t u r bezeichnend und wird deshalb i n jedem F a l l von dem französi
schen Autor s e l b s t stammen. 

E i n d e u t i g kann der s t o f f g e s c h i c h t l i c h e Komplex b i s h i n zu 

G a u t i e r s " E r a c l e " n i c h t r e k o n s t r u i e r t werden. J e d e n f a l l s i s t 

mit der Möglichkeit zu rechnen, daß der französische Autor n i c h t 

unbedingt aus d r e i gänzlich voneinander unabhängigen Q u e l l e n ge

schöpft h a t , sondern daß zwischen mindestens zweien davon b e r e i t s 

e i n e Verknüpfung bestand, s e i es auch nur durch den Bezug zu 

H e r a k l e i o s . 

Inwieweit Namenkontaminationen e i n e verbindende R o l l e ge

s p i e l t haben, i s t ohne T e x t b e l e g e n i c h t mehr zu klären. Ange

s i c h t s des häufigen Vorkommens der zur Debatte stehenden Namen 

i s t i n jedem F a l l S k e p s i s geboten. Immerhin s c h e i n t erwähnens

wert, daß der gleichnamige V a t e r des H e r a k l e i o s aus T h e o d o s i o p o l i s 

stammte, der Bruder des K a i s e r s Theodosius hieß und - d i e s i s t am 

41 V g l . Wesselofsky, a.a.O., S. 567f. 
42 Nach H.-G. Beck, Geschichte der b y z a n t i n i s c h e n V o l k s l i t e r a t u r , München 

1971, S. 148. 



w i c h t i g s t e n - auch s e i n e (erste) Frau Eudokia. F e r n e r g a l t a l s 
V a t e r der Athanafs/Eudokia der 'Philosoph' L e o n t i u s , 4 4 wie 
s i c h auch e i n Gestandter und praefeotus urbis des H e r a k l e i o s nann
t e . Das Chronikon Paschale b e z e i c h n e t den V a t e r H e r a c l i t bzw. 
H e r a k l e i t o s . Die Namensähnlichkeit l i e g t auf der Hand. 4 5 

Die u n g e s i c h e r t e Q u e l l e n l a g e erschwert e s , G a u t i e r s L e i s t u n g 
i n umfassendem Rahmen zu b e u r t e i l e n , da o b j e k t i v überprüfbare 
Aussagen nur i n Beschränkung auf den uns v o r l i e g e n d e n Text g e t r o f 
f e n werden können. 

Auffällig i s t i n der Tat d i e Heterogenität des " E r a c l e " , d i e 
an e i n e e r s t durch G a u t i e r v o l l z o g e n e K o m p i l a t i o n denken läßt. 
Auf den e r s t e n B l i c k s c h e i n t am stärksten der d r i t t e T e i l mit 
s e i n e r 'Kreuzzugs'-Thematik vom Vorausgehenden abzuweichen. Auch 
s e t z t s i c h das Motiv von den d r e i Gaben n i c h t f o r t . E i n Wunder, 
wie der Verschluß des S t a d t t o r e s , kommt von Gott bzw. seinem En
g e l d i r e k t . B e i näherer Betrachtung z e i g t s i c h jedoch, daß den 
religiös a k z e n t u i e r t e n T e i l I e b e n f a l l s e i n großer U n t e r s c h i e d 
von dem b e i G a u t i e r r e i n höfischen T e i l I I t r e n n t , obwohl d i e s e 
b e i d e n P a r t i e n e i n w e s e n t l i c h engerer ErzählZusammenhang m i t e i n a n 
der v e r b i n d e t , der d i e G r e n z l i n i e zwischen den zwei z u g r u n d e l i e 
genden Q u e l l e n aufhebt. Diese Diskrepanz muß aber, wie gesagt, 
n i c h t unbedingt auf e i n e e r s t m a l i g e Verknüpfung der Vo r l a g e n 
schließen l a s s e n , sondern kann ebenso auf G a u t i e r s Konto gehen, 
f a l l s e r durch a k t u a l i s i e r e n d e , etwa auf E l e o n o r e von A q u i t a n i e n 
a n s p i e l e n d e Änderungen oder das s i c h am fabliau i n s p i r i e r e n d e 
K upplerinnenmotiv e i n e bestehende E i n h e i t gestört h a t . 

Man s o l l t e s i c h jedoch grundsätzlich z w e i f e l n d f r a g e n , ob 
denn moderne V o r s t e l l u n g e n von E i n h e i t und E i n h e i t l i c h k e i t e i n e s 
Werkes mit denen des M i t t e l a l t e r s übereinstimmen, oder ob n i c h t 

4 4 F o u r r i e r , a.a.O., S. 221. 
4 5 Ebd., S. 221 f . F o u r r i e r weist zudem darauf h i n , daß d i e Synaxarien 

K o n s t a n t i n o p e l s , l i t u r g i s c h e Kalender mit V i t e n der j e w e i l i g e n Tages
h e i l i g e n , am 31. Oktober nebeneinander einen Mann namens H e r a c l i u s und 
den 'Philosophen* Leontius erwähnen. 



G a u t i e r , O t t e und i h r e zeitgenössischen A d r e s s a t e n d i e "Brüche" 
a l s weit weniger störend empfanden. Dann dürfte man aus ihnen 
auch keine u n m i t t e l b a r e n Rückschlüsse auf d i e Vorlage(n) z i e 
hen. Gerade O t t e s Übertragung w i r k t , zumindest auf den e r s t e n 
B l i c k , i n mancher H i n s i c h t noch heterogener a l s d i e französi
sche Q u e l l e , und d a b e i s o l l t e man keineswegs v o r s c h n e l l mit dem 

46 
Unvermögen des A u t o r s argumentieren. 

B e i a l l e n Unwägbarkeiten d a r f man wohl G a u t i e r d i e V e r l e 
gung des e r s t e n und zweiten T e i l e s nach Rom z u s c h r e i b e n . G l e i 
ches g i l t für d i e im " E r a c l e " durchweg mehr oder weniger v o r h e r r 
schende höfische S t i l i s i e r u n g . Dennoch kann man n i c h t mit Four
r i e r schon i n dem s o z i a l e n A u f s t i e g des E r a c l e zum R i t t e r "sans 

4 7 
c o n t e s t e " d i e E r f i n d u n g G a u t i e r s sehen. Entsprechendes begeg
net auch etwa i n e i n e r ähnlichen Erzählung der "Gesta Romano-
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rum", und s e l b s t im "Ptocholeon" k e h r t j a der P r o t a g o n i s t a l s 
vom König r e i c h b e schenkter, i n F r e i h e i t e n t l a s s e n e r , angesehe
ner Mann zu s e i n e r F a m i l i e zurück. Hingegen s i n d insbesondere 
i n T e i l II a l s w e i t e r e G a u t i e r e i g e n e , wenngleich n i c h t f r e i e r 
fundene, sondern der l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n entstammende, Zuta
ten das der L i e b e s l y r i k e n t l e h n t e huote-Motlv anzusehen, d i e 
The m a t i s i e r u n g der M i n n e k a s u i s t i k und d i e Episode mit der Kupple-

49 
r i n , d i e nur b e i O t t e den Namen Morphea trägt. Diese l e t z t g e 
nannte Handlungssequenz b e s i t z t typische Züge des fabliau^0 bzw. 
i n s p i r i e r t s i c h an Ovids "Ars amatoria" ( I I I , 6 3 3 f f . ) . übrigens 
s c h e i n t es mir s i c h e r zu s e i n , daß G a u t i e r s Ehebruchsgeschichte 
46 Man wird Bumke zustimmen, daß d i e höfische S t i l i s i e r u n g b e i Otte weniger 

ausgeprägt i s t a l s b e i G a u t i e r ; doch läßt s i c h a l l e i n daraus schließen, 
daß der deutsche " E r a c l i u s " " h i n t e r dem französischen Text zurück [ b l i e b ] " ? 
(Die romanisch-deutschen L i t e r a t u r b e z i e h u n g e n im M i t t e l a l t e r , i n : Grund
riß der romanischen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s , Bd. 1, Heidelberg 1972, 
S. 286). 

47 F o u r r i e r , a.a.O., S. 228. 
48 Nr. 17, a.a.O., S. 54-59. 
49 Möglicherweise s t e h t d i e s e r Name i n Beziehung zu e i n e r b e i G a u t i e r f e h l e n 

den p a r o d i s t i s c h e n Traum-'Vision' der K u p p l e r i n , kurz bevor d i e Vereinigung 
der Liebenden Zustandekommen kann (V. 4045ff.; Gr. 3 9 3 6 f f . ) : Morphea a l s 
w e i b l i c h e r 'Traumgott* Morpheus g i b t Träumen G e s t a l t . 

50 F o u r r i e r , a.a.O., S. 229ff.; v g l . auch "Gesta Romanorum" Nr. 28 (a.a.O., 
S. 7 3 f f . ) . Zu den " f a b l i a u x l a t i n s " bzw. zur m i t t e l l a t e i n i s c h e n 'Komödie' 
mit ihrem Kupplerinnenmotiv v g l . S. 171ff. 



i n Südfrankreich, im Flamencaroman und im " J o u f r o i s " , nach
w i r k t e . 5 1 Beide Texte handeln von e i n e r v e r h e i r a t e t e n F r a u , 
d i e t r o t z e i n e s u n t a d e l i g e n Lebenswandels von ihrem Ehemann i n 
einem Turm f e s t g e h a l t e n w i r d . Ausgang erhält s i e wie A t h a n a i s 
nur zu e i n e r besonderen G e l e g e n h e i t , dem G o t t e s d i e n s t bzw. e i 
nem T u r n i e r , wo s i e i h r e n G e l i e b t e n e r b l i c k t . Geheimer B r i e f -
wie im " E r a c l e " - und V e r m i t t l e r ( i n ) dienen der g e g e n s e i t i g e n 
Verständigung, b i s e i n Rendez-vous i n einem u n t e r i r d i s c h e n Raum 

52 
(Flamenca V. 3471; G a u t i e r V. 4457) bzw. i n der Hütte des Ge
l i e b t e n zustandekommt. Und zudem b e d i e n t s i c h im Flamencaroman 
d i e H e l d i n d e s s e l b e n Vorwands wie Athanai's: i h r e a n g e b l i c h e E r 
krankung an G i c h t ("gota" i n V. 5671 ; G a u t i e r V. 4 5 4 8 ) . 5 3 

Um O t t e s L e i s t u n g zu b e u r t e i l e n , l i e g e n d i e Verhältnisse 
günstiger, da wir i n G a u t i e r s Werk b e r e i t s e i n e n f e s t e n Ver
g l e i c h s p u n k t b e s i t z e n . 

Für d i e T e i l e I und II g i b t es k e i n e r l e i Hinweise dafür, daß 
der deutsche D i c h t e r zusätzliche Q u e l l e n b e n u t z t hätte. Gerade 
b e i der L i e b e s g e s c h i c h t e d e u t e t manches darauf h i n , daß er s i e 
nur i n der Form kannte, wie s i e im " E r a c l e " v o r l i e g t . So l e b t 
d i e H e l d i n n i c h t wie b e i G a u t i e r und im Eudokia-Theodosius-•Ro
man' b e i i h r e r Tante, sondern b e i e i n e r i h r unverwandten a l t e n 

54 
Frau (V. 2287; Gr. 2208), und es i s t n i c h t mehr d i e Rede davon, 
daß A t h a n a i s e i n E r b t e i l ihres V a t e r s z u s t e h t ( G a u t i e r V. 5058f.). 

Was a n d e r e r s e i t s T e i l I I I b e t r i f f t , so können wi r mit S i c h e r 
h e i t sagen, daß s i c h Otte n i c h t a l l e i n auf G a u t i e r stützte. Er 
benutzte mit der K a i s e r c h r o n i k und Ottos von F r e i s i n g " Chronica" 
mindestens zwei w e i t e r e , ganz a n d e r s a r t i g e , c h r o n i k a l i s c h e Quel-
51 Obwohl I l s e Nolting-Hauf f i n i h r e r Untersuchung "Die S t e l l u n g der L i e b e s 

k a s u i s t i k im höfischen Roman" nebenbei anmerkt, d i e s t o f f l i c h e Abhängig
k e i t l a s s e s i c h " n i c h t ohne w e i t e r e s " nachweisen (Heidelberg 1959, S. 
96) . 

52 Le roman de Flamenca, hg. v. P. Meyer, P a r i s 2 1 9 0 1 . - J o u f r o i s , hg. v. 
K. Hoffmann u. F. Munker, H a l l e 1880. 

53 V g l . W.M. Stevenson, Der Einfluß des G a u t i e r d'Arras auf d i e altfranzösi
sche Kunstepik, insbesondere auf den Abenteuerroman, D i s s . Göttingen 1910, 
S. 5 5 f f . 

54 Es s c h i e n Otte v i e l l e i c h t unwahrscheinlich, daß d i e Schwester von Athanais' 
Vater oder Mutter, d i e "von dem besten chSnne/Daz ze rome wesen mach" stamm
ten (v. 2303f. ; Gr. 2224), mit i h r e r Nichte i n s o l c h großer Armut l e b t . 



l e n und war zudem mit der Legende von der Kreuzeserhöhung v e r 
t r a u t . 

Damit können w i r uns O t t e s " E r a c l i u s " s e l b s t zuwenden. Im 
Zentrum w i r d i n der F o l g e d i e Analyse der S t r u k t u r des Werkes 
stehen, d i e s i c h z u g l e i c h mit e i n e r d i e französische V o r l a g e 
s t e t s berücksichtigenden I n t e r p r e t a t i o n v e r b i n d e t . Es geht 
uns darum, neben der Untersuchung von O t t e s E i g e n a r t , T e i l - und 
K l e i n p h a s e n der Erzählung zu g l i e d e r n , auch d i e Frage nach einem 
inneren Aussagezusammenhang der e i n z e l n e n H a u p t p a r t i e n zu s t e l 
l e n . 

2.2 Die S t r u k t u r des T e x t e s 

2.2.0 Die G l i e d e r u n g i n d r e i H a u p t t e i l e 

In der Forschung, soweit s i e s i c h wenigstens summarisch da
mit befaßte, wurde d i e Frage nach dem Aufbau f a s t ausnahmslos 
mit e i n e r p r o b l e m a t i s c h e n G a t t u n g s t e r m i n o l o g i e b e l a s t e t . 5 5 So 
w i l l man jeden der zwei oder d r e i H a u p t t e i l e e i n e r eigenen Gat
tung z u s c h r e i b e n . Leitzmann b e i s p i e l s w e i s e s p r i c h t im V e r f a s s e r 
l e x i k o n von einem " n o v e l l i s t i s c h e n " und einem " l e g e n d a r i s c h e n " 
T e i l , E. Schröder von "Märchen", " N o v e l l e " und "Legende". 

Von d e r a r t i g e n T e r m i n i , wie auch von e i n e r v o r s c h n e l l e n g a t 
tungsmäßigen Einordnung des gesamten Werkes, muß d i e S t r u k t u r 
a n a l y s e f r e i g e h a l t e n werden. Der Bestimmung des T e x t t y p s w i r d 

55 Ausnahmen b i l d e n H. de Boor (a.a.O., S. 53) und F r . Vogt (Geschichte der 
mittelhochdeutschen L i t e r a t u r , 1. T e i l , 3. umgearb. A u f l . , B e r l i n und 
L e i p z i g 1922, S. 198), d i e von "Rahmen" und " M i t t e l t e i l " bzw. von 
"Haupt- und Mittelstück" sprechen. 

56 A r t i k e l Otte, Meister, Sp. 67 3. Bzw. E. Schröder, Der D i c h t e r des deut
schen " E r a c l i u s " , a.a.O., S. 16. - Wie Leitzmann auch Massmann, G e r v i -
nus, Vilmar und Ehrismann; wie Schröder auch Nadler, Schneider, Neumann, 
Maertens, Vogt und de Boor. 



im Anschluß daran e i n e gesonderte Untersuchung gewidmet. 
E i n w e i t e r e s Problem b i l d e t d i e G l i e d e r u n g des Textes i n 

s e i n e H a u p t b e s t a n d t e i l e . Die ältere Forschung nahm e i n e zwei
t e i l i g e Großstruktur an. Daneben v e r t r a t man allmählich häufi
ger d i e These von e i n e r D r e i t e i l i g k e i t , d i e aus v e r s c h i e d e n e n , 
noch zu beschreibenden Gründen, d i e weitaus überzeugendere i s t . 
B i s h e r l i e g e n weder genaue Angaben über d i e E i n s c h n i t t e zwischen 
den e i n z e l n e n T e i l e n v o r , 5 7 noch wurde d i e Frage der Zwei- oder 
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D r e i t e i l i g k e i t a l s s o l c h e g e s t e l l t oder d i s k u t i e r t . Die An
nahme e i n e r Z w e i g l i e d r i g k e i t dürfte auf e i n ( V o r - ) U r t e i l zurück
gehen, für das Massmann s t e l l v e r t r e t e n d g e l t e n kann: Er s e t z t 
d i e ' o f f i z i e l l e ' k i r c h l i c h e Legende, d i e "sehr o f t und i n a l l e n 
Sprachen behandelt" wurde, a l s zweite P a r t i e i n O p p o s i t i o n zu 
dem Rest der Dichtung: "Desto s e l t n e r , man kann sagen - e i n z i g 
i s t jene e r s t e selbständige Erzählung von des Knaben und Jüng
l i n g s E r a k l i u s Jugend und s e i n e r Kenntniß der S t e i n e , Rosse und 
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Frauen, so wie dem damit durchschauten Liebesabenteuer [...]" 
Damit aber w i r d man dem so behaupteten e r s t e n T e i l kaum g e r e c h t , 
und Massmann s e l b e r nennt d i e Athanais-Parides-Handlung "eine 
i n s i c h selbständige Episode oder E i n f l e c h t u n g " . 6 0 Die thema
t i s c h e V e r s c h i e d e n h e i t der L i e b e s g e s c h i c h t e und der 
s t a r k religiös gefärbten Erzählung von Geburt, K i n d h e i t und J u 
gend des auserwählten E r a c l i u s e r l a u b t auch n i c h t Leitzmanns und 
Ehrismanns Subsumierung der gesamten P a r t i e u n t e r den ohnehin 
genauer zu d e f i n i e r e n d e n G a t t u n g s b e g r i f f e " N o v e l l e " . Ebensowenig 
e r s c h e i n t E. Schröders (und anderer) E i n t e i l u n g i n "Märchen" und 
" N o v e l l e " adäquat, denn d i e religiös-christliche Transparenz der 
e i n l e i t e n d e n E r a c l i u s - G e s c h i c h t e w e i s t keinen nur märchenhaften 
C h a r a k t e r a uf. Immerhin e n t s p r i c h t d i e s e s i c h so zusammen mit 
57 Eine p o s i t i v e Ausnahme i s t G. Ehrismann, Geschichte der deutschen L i t e r a 

t u r b i s zum Ausgang des M i t t e l a l t e r s , 2. T e i l (Die mittelhochdeutsche L i 
t e r a t u r : Blütezeit/Erste Hälfte), München 1954 (= unveränd. Nachdr. d. 
1. A u f l . von 1927), S. 118. 

58 Außer b e i F a r a l ; d o r t aber l e d i g l i c h a l s Anmerkung (D'un " p a s s i o n a i r e " 
l a t i n , a.a.O., S. 514/Anm. 1). 

59 Massraann, a.a.O., S. 369. 
60 Ebd., S. 369. 



dem Schlußteil ergebende D r e i g l i e d e r u n g der s p e z i f i s c h e n E i g e n 
a r t des Werkes weit b e s s e r . 

Die L i e b e s g e s c h i c h t e b i l d e t den M i t t e l t e i l , der s i c h n i c h t 
a l l e i n durch s e i n e Thematik von Anfangs- und Schlußpartie ab
hebt, sondern auch durch den ihm eigenen D a r s t e l l u n g s s t i l und 
s e i n e S t r u k t u r . Vor a l l e m aber t r i t t h i e r der Held E r a c l i u s 
a l s H a u p t f i g u r zurück, o b g l e i c h er i n d i r e k t - a l s d e r j e n i g e , der 
d i e K a i s e r i n für Focas auswählte - s t e t s präsent i s t . 

Wunderbares E i n g r e i f e n G o t t e s g i b t es nur im e r s t e n und im 
d r i t t e n T e i l , nur h i e r t r i t t e i n Engel a u f : b e i der gnadenvol
l e n Geburtsverkündigung und, mit umgekehrtem V o r z e i c h e n , b e i der 
Zurechtweisung des der superbia e r l e g e n e n E r a c l i u s . Dennoch i s t 
der Terminus "Rahmen", den de Boor für d i e s e beiden P a r t i e n 
v orschlägt, 6 1 n i c h t z u t r e f f e n d , w e i l auch s i e , t r o t z i h r e s gemein
samen religiösen C h a r a k t e r s , keineswegs g l e i c h a r t i g oder u n m i t t e l 
bar a u f e i n a n d e r bezogen s i n d . 

Es e m p f i e h l t s i c h , im e i n z e l n e n f o l g e n d e E i n t e i l u n g vorzuneh
men : 

Nach dem nur i n Hs. B überlieferten P r o l o g b e g i n n t der e r s t e 
H a u p t t e i l , der b i s Vers 2567 (Gr. 2488) r e i c h t . Er b e r i c h 
t e t von der Geburt des E r a c l i u s und s e i n e r Segnung mit d r e i 
göttlichen Gaben, davon, wie er nach dem Tode s e i n e s V a t e r s 
mit s e i n e r Mutter i n f r e i w i l l i g e r Armut l e b t und schließ
l i c h am Hof des Focas jede e i n z e l n e s e i n e r Gaben u n t e r Beweis 

6 2 
s t e l l t . Dies e r l a u b t ihm e i n e n b e a c h t l i c h e n s o z i a l e n Auf
s t i e g vom Sklaven zum R i t t e r und e r s t e n B e r a t e r des K a i s e r s . 
D i e s e r führt s e i n e r s e i t s durch d i e H i l f e des E r a c l i u s e i n e 
glückliche Ehe mit A t h a n a i s . 
Die M i t t e l p a r t i e i s t von Vers 2573 (Gr. 2489) b i s Vers 4531 

61 Geschichte der deutschen L i t e r a t u r , a.a.O., S. 53. 
62 Man s o l l t e deshalb d i e Frauenwahl n i c h t schon zum M i t t e l t e i l z iehen, wie 

de Boor o f f e n b a r vorschlagen w i l l (a.a.O., S. 53), w e i l h i e r d i e d r i t t e 
Gabe des Helden t h e m a t i s i e r t w i r d . 



(Gr. 4416) anzusetzen. Die L i e b e s g e s c h i c h t e zwischen der 
K a i s e r i n und P a r i d e s w i r d eingerahmt durch den Aufbruch 
des dem p r i v a t e n Glück e n t r i s s e n e n Focas nach Ravenna und 
s e i n e s i e g r e i c h e , aber wegen der Entdeckung des Ehebruchs 
s e i n e r Frau z u g l e i c h s c h m e r z l i c h e Rückkehr nach Rom. Die 
Scheidung klärt d i e Verhältnisse, und A t h a n a i s führt zusam
men mit P a r i d e s e i n v o r b i l d l i c h e s Leben i n Armut. 

Der Schlußteil ab Vers 4532 (Gr. 4417) s e t z t mit der Wahl 
des E r a c l i u s zum K a i s e r e i n . Er b e r i c h t e t von dessen e r f o l g 
reichem Kampf um das H e i l i g e Kreuz und endet mit e i n e r V e r 
vollständigung der B i o g r a p h i e des Helden b i s zum Tode. 

In der F o l g e werden d i e d r e i H a u p t t e i l e vor dem H i n t e r g r u n d 
der französischen Q u e l l e j e w e i l s d e t a i l l i e r t auf i h r e S t r u k t u r 
h i n u n t e r s u c h t . Am Ende e i n e s jeden K a p i t e l s f o l g t e i n e Zu
sammenfassung, d i e d i e Beobachtungen s y s t e m a t i s c h ordnet bzw. 
den B l i c k auf das l i t e r a r i s c h e Umfeld l e n k t . 

D iese Untersuchung w i l l auch a l s i n t e r p r e t i e r e n d e r und 
v e r g l e i c h e n d e r Kommentar des " E r a c l i u s " v erstanden s e i n , der 
s i c h , der Handlung f o l g e n d , möglichst exakt am Text des deut
schen (und des französischen) Werkes o r i e n t i e r t . E i n e d e r 
a r t i g e Methode e r s c h e i n t n i c h t nur des h a l b adäquat, w e i l i n 
der Forschung b i s h e r e i n e b e f r i e d i g e n d e , auf dem Q u e l l e n v e r 
g l e i c h beruhende, genau begründete I n t e r p r e t a t i o n f e h l t , son
dern vor a l l e m , w e i l O t t e s " E r a c l i u s " a l s Ganzes k e i n e r Gat
t u n g s t r a d i t i o n angehört, d i e a l s Bezugssystem dienen könnte, 
um s e i n e s p e z i f i s c h e n Merkmale und s e i n e n künstlerischen Wert 
zu b e u r t e i l e n . 



2.2.1 T e i l I ( b i s V. 2567; Gr. 2488) 

T e i l I des " E r a c l i u s " g l i e d e r t s i c h i n e i n e n e r s t e n Ab
s c h n i t t , der von der Geburt und vom Leben des Helden im Hause 
s e i n e r E l t e r n bzw. s e i n e r Mutter b e r i c h t e t , und i n e i n e n zwei
te n , der d i e Bewährung des Helden am Hof des Focas zum Gegen
stand h a t . 

Der e r s t e A b s c h n i t t zerfällt s e i n e r s e i t s i n zwei P a r t i e n , 
d i e O t t e s t r u k t u r e l l eng a u f e i n a n d e r bezog, nämlich: 

a) d i e Geburt des E r a c l i u s nach l a n g e r K i n d e r l o s i g k e i t s e i n e r 
E l t e r n und d i e Gabenverleihung, d i e d i e Harmonie der Fami
l i e mit der Welt und mit Gott krönt; 

b) den Tod des V a t e r s , der das Leben s e i n e r Frau und s e i n e s Soh
nes von Grund auf verändert und schließlich dazu führt, daß 
E r a c l i u s a l s Sklave an den Hof des K a i s e r s g e l a n g t . 6 3 

Den zweiten A b s c h n i t t b e h e r r s c h t dagegen e i n e b e r e i t s durch 
den I n h a l t , d i e Bewährung der d r e i Gaben, angelegte D r e i g l i e d r i g 
k e i t . Wir werden uns nun d i e s e n S t r u k t u r e i n h e i t e n im e i n z e l n e n 
zuwenden. 

A b s c h n i t t 1 ( b i s V. 902; Gr. 852): 

a) E l t e r n - Geburt - V e r l e i h u n g der d r e i Gaben 

Die Verse 169-216 (Gr. 163-205) führen d i e F i g u r e n C a s s i n i a 6 4 

63 V g l . d i e beiden Überschriften i n Hs. C: 
- "Diez i s t nu von Focas [...] Ouch hört wie E r a c l i u s wart geporn Und waz 

er wunder pey Dem c h a i s e r Focas t e t " ("Verse" 1 2 5 f f . ) . 
- "Hie hört nü wie E r a c l i u s V e r c h a u f t wart von s e i n e r muter" ("Vers" 6 9 3 f . ) . 

64 Der Name wird i n Anlehnung an G a u t i e r s Cassine v e r e i n h e i t l i c h t . Hs. A l i e s t 
Cassiana, B Cassimia und C Kasinia oder Kasimia (V. 196 und 214). 



und Myriados e i n und s t e l l e n den Ausgangspunkt der Erzählung 
dar: i h r e K i n d e r l o s i g k e i t . 

Es z e i g t s i c h , daß Otte danach s t r e b t e , über s e i n e V o r l a g e 
hinaus d i e E i n l e i t u n g der F a b e l durch e i n e wohldurchdachte Ge
s t a l t u n g besonders hervorzuheben: Z u e r s t w i r d i n den Versen 
169-94 (Gr. 163-83) Myriados a l s r e i c h e r und a n g e s e h e n e r , 6 5 k l u 
ger und vor a l l e m frommer römischer Bürger v o r g e s t e l l t , dessen 
Taten Gott "genaeme" s i n d . Danach w i r d mit Vers 195 (Gr. 184) 
- " A l s o t e t s i n schone wip" - der B l i c k auf C a s s i n i a g e l e n k t , 
d i e d i e w e r t v o l l e n E i g e n s c h a f t e n i h r e s Mannes t e i l t (V. 195-
201; Gr. 184-90). Schließlich wendet s i c h der Erzähler den 
Eh e l e u t e n gemeinsam zu (V. 202-14; Gr. 191-203). Der e r s t e und 
der l e t z t e V e r s , c h i a s t i s c h a u f e i n a n d e r bezogen, b i l d e n d a b e i 
e i n e n Rahmen: 

"Myriados und Cassiana 

Cassiana und M i r i a d o s " . 

Eng verbunden i s t das Paar durch das, was d i e dazwischen l i e 
genden Verse aussagen: s e i n gottesfürchtiges Leben (V. 203-06; 
Gr. 192-95) und d i e gemeinsame Trauer darüber, daß C a s s i n i a nach 
mehr a l s siebenjähriger Ehe noch k e i n Kind geboren hat (V. 207-
13; Gr. 196-202). Abschließend v e r a l l g e m e i n e r n d i e Verse 215 f f . 
(Gr. 204ff.) das Thema der K i n d e r l o s i g k e i t bzw. des K i n d e r s e 
gens, so daß d i e beschriebene E i n l e i t u n g s p a r t i e wie e i n i n s i c h 
g e s c h l o s s e n e s Ganzes w i r k t . Es wird s i c h a l s für den Erzähl
s t i l O t t e s überhaupt t y p i s c h erwiesen, daß s i c h im Gegensatz 
zu G a u t i e r s gleichmäßig fließendem Erzählrhythmus das Handlungs-
kontinuum i n e i n e Reihung von abgerundeten Einzelblöcken 6 6 a u f -

65 Der Gedanke des Reichtums i s t schon i n seinem Namen e n t h a l t e n , der s i c h 
wohl aus g r i e c h . uopLÔç (bzw. der G e n i t i v f o r m uûplÔÔOS) erklärt, das 
"Zahl oder Menge von Zehntausend, Myriade" bedeutet. 

66 "Block" meint h i e r n i c h t s anderes a l s eine T e i l p h a s e im Erzählvorgang und 
wird von uns n i c h t etwa im Sinn der von Fourquet, Huby und D a n i e l l e Bu
schinger v e r t r e t e n e n These der "composition numérique par b l o c s " ge
braucht, d i e auf regelmäßig über das Werk h i n v e r t e i l t e n , wörtlich über
s e t z t e n " p o i n t s de repère" beruhe ( v g l . P r a t t , a.a.O., S. 205f. und 
5 0 5 f f . ) . 



löst. 
Abgesehen von der S t r u k t u r , stoßen wir b e r e i t s h i e r auf e i 

nen w e i t e r e n grundsätzlichen U n t e r s c h i e d , der den " E r a c l i u s " 
von s e i n e r französischen Q u e l l e t r e n n t : Wie Otte davon a b s i e h t , 
Myriados' und C a s s i n i a s religiöse V o r t r e f f l i c h k e i t mit ausge
sprochen höfischen Qualitäten zu ve r b i n d e n , so r e d u z i e r t er 
insgesamt d i e höfischen Elemente des " E r a c l e " . 6 7 

C a s s i n i a und Myriados nehmen übrigens a l s makellose V o r b i l d 
f i g u r e n , a l s g l e i c h s a m ' b i b l i s c h e ' E l t e r n des Helden, im "Erac
l i u s " e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n . 

Nach der Beschreibung der Ausgangslage s e t z t d i e e i g e n t l i c h e 
Handlung e i n . Das Ehepaar e r g r e i f t d i e I n i t i a t i v e und b i t t e t 
G o t t um d i e Erfüllung des Wunsches nach einem Kind (V. 223 f f . ; 
Gr. 2 1 3 f f . ) . Das Gebet w i r d s o g l e i c h erhört, und nachts e r 
s c h e i n t der Fr a u e i n E n g e l , um i h r Anweisungen zu geben, wie 
s i e "noch h i n t swanger" werde (V. 234-77; Gr. 223-64). Man 
beachte dabei O t t e s Farbsymbolik. Während G a u t i e r s Engel das 
Tuch, das b e i der Zeugung auf den Teppich zu legen i s t , n i c h t 
näher s p e z i f i z i e r t , muß es im " E r a c l i u s " grün oder r o t s e i n 
(V. 256; Gr. 245). M i t C a s s i n i a s Entscheidung für d i e Farbe 
Grün, d i e Farbe der fortitudo fidei, s p i e l t Otte auf d i e Ver
kündigung Mariae an, denn nach Ohly kommt i n den b i l d l i c h e n Dar
s t e l l u n g e n gerade d i e s e r Szene dem Grün a l s Symbol der Empfäng-

6 8 
n i s im Glauben ei n e w e s e n t l i c h e R o l l e zu. A l s C a s s i n i a " ze 

67 V g l . d o r t zu Myriados: "frans et preus e r t et l o i a u s nom" (V. 118) bzw. 
zu Cassine: " I i p l u s c o r t o i s e e t I i p l u s f i n e " (V. 120 und 362). Eine 
entsprechende Mischung g e i s t l i c h e r und höfischer Elemente wird s i c h z.B. 
wenig später b e i der Ankündigung der Geburt des Helden f i n d e n , wo di e s e n 
der Engel a l s " f r u i t / d o n t toute Rome joie aura" bezeichnet (V. 166f.). 
Otte dagegen b l e i b t mit seinem Terminus vom " a l l e r s a e l i g i s t e n " Kind 
(V. 244; Gr. 232) auch h i e r wieder ganz i n der religiösen Sphäre und 
i m i t i e r t n i c h t den höfischen oder zumindest w e l t l i c h e n Gedanken der 
wände. 

68 F. Ohly, Probleme der m i t t e l a l t e r l i c h e n Bedeutungsforschung und das Tau
b e n b i l d des Hugo von F o l i e t o , i n : F.O., S c h r i f t e n zur m i t t e l a l t e r l i c h e n 
Bedeutungsforschung, Darmstadt 1977, S. 38f. - V i e l l e i c h t s o l l C a s s i n i a s 
Wahl des grünen Tuches auch auf den späteren Kampf des E r a c l i u s gegen 
d i e Heiden vorausdeuten, denn Grün bezeichnet e b e n f a l l s d i e Bekenner, im 
Gegensatz zum Rot der Märtyrer (W. Wackernagel, Die Farben- und Blumen
sprache des M i t t e l a l t e r s , i n : W.W., K l e i n e S c h r i f t e n , 1. Bd., L e i p z i g 



r e h t t e r z i t " (V. 341; Gr. 325) e i n e n Sohn zur Welt b r i n g t , 
w i r d e r E r a c l i u s g e t a u f t . 

Diese d r e i s t u f i g e A b f o l g e von B i t t e an G o t t , dessen Reak
t i o n und der Erfüllung des Wunsches (k e i n selbstverständliches 
Geschenk, sondern das R e s u l t a t des V e r t r a u e n s zu G o t t ) , w i r d 
im " E r a c l i u s " a l s K a u s a l k e t t e w e i t stärker a k z e n t u i e r t a l s b e i 
G a u t i e r , da e i n e s u n m i t t e l b a r auf das andere f o l g t , und n i c h t 
s i e b e n J a h r e zwischen Gebet und Gebetserhörung v e r s t r e i c h e n 
( " E r a c l e " , V. 140f.). überhaupt l e g t Otte e i n e n w e s e n t l i c h 
größeren Wert auf das Thema des bedingungslosen Vertrauens zu 
Gott, das uns auch a n d e r n o r t s mehrfach begegnen w i r d . Am B e i 
s p i e l C a s s i n i a s w i r d gerade durch den V e r g l e i c h mit G a u t i e r s 
C a s s i n e O t t e s s p e z i f i s c h e Konzeption des Verhältnisses von 
Mensch und G o t t d e u t l i c h : C a s s i n e w i r k t wie d i e V o l l s t r e c k e r i n 

69 
e i n e s B e f e h l s G o t t e s , der d i e Welt m a c h t v o l l b e h e r r s c h t . Schon 
i n der i m p e r a t i v i s c h e n Anrede des Engels drückt s i c h d i e s aus: 

"[...] E s v e l l e t o i ! 
Dius l e te mande c i par moi." (V. 145f.) 

Otte dagegen s t e l l t Gott a l s e i n e n väterlichen H e r r s c h e r dar, 
dessen Bote s i c h l i e b e v o l l C a s s i n i a zuwendet: 

"Cassiana s l a e f f e s t u ? " (V. 239; Gr. 228) 

D i e s e r Gott f o r d e r t k einen b l i n d e n Gehorsam, sondern e i n e be
wußte Entsc h e i d u n g für i h n . Der Engel ermahnt deshalb d i e 
F r a u : "Du s o l t e an got gedingen" (V. 269; Gr. 256), während er 
b e i G a u t i e r l e d i g l i c h e i n e n unumstößlichen S a c h v e r h a l t f e s t 
s t e l l t : "Ne puet périr q u i en Diu c r o i t " (V. 170). Dementspre
chend sagt C a s s i n e nur kurz i n zwei Versen: 

1872, S. 185f.). Zur religiösen Bedeutung von Grün und Rot v g l . d i e Reim
prosa der Bücher Mose: "Daz zeichen i s t also lussam, daz stât also unver
borgen; daz i s t gruone unde rôt: daz bezeichent wazzer unde b l u o t , d e i 
C h r i s t e üz der sîte f l u z z e n , dô ime mit spere wart durchstochen" ( z i t . 
n. W. Wackernagel, a.a.O., S. 147). 

69 V g l . auch S. 53. 



"et cose ou Dius a i t r i e n a f a i r e ^ 0 

ne puet pas t o r n e r a c o n t r a i r e " (V. 195f.). 

Dabei hat s i e vor a l l e m d i e s e n konkreten F a l l im Auge. Ottes 
C a s s i n i a hingegen r e f l e k t i e r t ausführlicher i h r grundsätzliches 

Verhältnis zu G o t t : 

"Ich getrawe got v i l v e r r e 
Daz er mir i c h t werre 
Dem i c h ie waz under tan 
Und noch guten w i l l e n han 
Ze dienen al die weil ich lebe 
Swer v e r d i e n e t s e i n gebe 
Der i s t r e i c h immer me 
Swie es mit dar umbe erge 
Der rede w i l i c h ze ende chomen 
Zeschaden oder ze frumen." (V. 299ff. ; Gr. 284ff.) 

Wie i n dem e r s t e n , e i n l e i t e n d e n A b s c h n i t t e i n e V e r a l l g e m e i 
nerung des Themas K i n d e r l o s i g k e i t und Kindersegen den d o r t v o r 
herrschenden Gegenstand abschließend noch einmal hervorhebt, 
endet auch d i e s e r mit einem ( h i s t o r i s c h e n ) Exkurs, nun über 
E r a c l i u s , dessen Geburt h i e r der Z i e l - und M i t t e l p u n k t war 
(V. 358-81; Gr. 342-61). Diese Verse b e s i t z e n a l s o n i c h t nur i n h a l t 
l i c h i h r e n b e r e i t s angesprochenen S t e l l e n w e r t im Rahmen von Ot-

72 
te s G e s c h i c h t s d e u t u n g , sondern s i e f u n g i e r e n darüberhinaus a l s 
S t r u k t u r i e r u n g s m i t t e l . Am Ende b e i d e r Exkurse z e i g t e i n im Wort-

70 Ihr kurzes Zögern rührt daher, daß s i e fürchtet, i h r Mann könnte es a l s 
" l e g e r i e " (V. 191) auslegen, wenn s i e i h n mitten i n der Nacht wecke, um 
mit i h r den vom Engel verheißenen Sohn zu zeugen. Diese Zurückhaltung im 
Sexualleben, d i e den Forderungen der K i r c h e e n t s p r i c h t , begegnet "sogar 
i n f r i v o l e n Texten, d i e s i c h gewöhnlich n i c h t mit Rührung der e h e l i c h e n 
Liebe annehmen". Im fabliau "Le s o u h a i t contrarié" b e i s p i e l s w e i s e f i n d e t 
s i c h eine ähnliche Szene (nach Ph. Ariês, L i e b e i n der Ehe, i n : Ph. Ariês, 
A. Béjin, M. Foucault u.a., Die Masken des Begehrens und d i e Metamorphosen 
der S i n n l i c h k e i t . Zur Geschichte der Sexualität im Abendland, Frankfurt/M. 
21984, S. 171ff. ( f r z . O r i g i n a l a u s g a b e , Sexualités o c c i d e n t a l e s , P a r i s 
1982). 

71 Hervorhebungen von der V e r f a s s e r i n . - H i e r wurde nach der (mit C über
einstimmenden) Hs. B z i t i e r t , da A eine o f f e n s i c h t l i c h f e h l e r 
h a f t e L e s a r t b i e t e t . 

72 V g l . S. 76f. 



l a u t ganz ähnlicher Vers markant den Neueinsatz der Erzählung 
an. 

Das Mo t i v der G o t t e s b o t s c h a f t und des V e r t r a u e n s zu G o t t 
w i r d nun w i e d e r h o l t . Diesmal s c h i c k t Gott k e i n e n E n g e l , son
dern es fällt e i n v e r s i e g e l t e r B r i e f i n d i e Wiege des K i n d e s . 7 4 

Und wie b e i der i h r v o r g e s c h r i e b e n e n Zeremonie der Empfängnis 
v e r b i n d e t s i c h auch mit d i e s e r B o t s c h a f t e i n e A u f l a g e für C a s s i 
n i a : das S i e g e l e r s t dann zu brechen, wenn E r a c l i u s s e l b s t den 
I n h a l t zu l e s e n vermag (V. 3 9 6 f f . ; Gr. 3 7 6 f f . ) . Daß d i e F r a u 
dem sorgfältig F o l g e l e i s t e t (V. 4 0 8 f f . ; Gr. 3 8 8 f . ) , bezeugt 
um so mehr i h r V e r t r a u e n , a l s s i e diesmal n i c h t s über den Grund 
und das Erg e b n i s d i e s e r göttlichen Anweisung weiß. 

Dem Himmelsbrief gemäß, erhält E r a c l i u s im s i e b t e n Lebens
j a h r 7 5 e i n e g e l e h r t e S c h u l b i l d u n g und übertrifft a l l e anderen 
K i n d e r an K l u g h e i t und Fleiß (V. 416-43; Gr. 396-423). 7 6 Von 
s e i n e r Mutter i n das "mSnster für e i n e n a l t e r " geführt (V. 450; 
Gr. 430), kann e r schon b a l d i n dem B r i e f von den d r e i Fähig
k e i t e n l e s e n , d i e ihm G o t t v e r l e i h t . O t t e s warmer, G a u t i e r b e i 
weitem überbietender D e t a i l ' r e a l i s m u s ' z e i g t , wie w i c h t i g ihm 
d i e K i n d h e i t s g e s c h i c h t e s e i n e s Helden i s t . Neue Elemente s i n d 

73 V. 382 (Gr. 362): "Nu s u l wir aber der rede gedagen" bzw. V. 223 (Gr. 
212): "Nu s u l wir d i s e rede l a n " . 

74 B e i G a u t i e r b r i n g t i h n e i n Engel (V. 231ff.).Insgesamt i s t i n Ottes Fas
sung d i e Begebenheit w i r k u n g s v o l l e r : Man s i e h t mit der Mutter den B r i e f 
h e r a b f a l l e n ; s i e s e l b s t l i e s t d i e für s i e bestimmte N a c h r i c h t , während 
d i e s e im " E r a c l e " nur vom Erzähler m i t g e t e i l t wird. Man v e r g l e i c h e d i e ge
samte S t e l l e b e i G a u t i e r (V. 229-50) mit der b e i Otte (V. 387-407; Gr. 
367-87) und beachte auch h i e r wiederum dessen Durchbrechen des gleichmäßi
gen Erzählflusses, das spannungsreichere Abwechseln von Ruhe und Bewe
gung ("ez lach [...] und slief" vs. "Do v i e l [ — ] " und erneut: "ez 
lach" v s . "ersohraoh"). 

75 Dies war das dafür übliche A l t e r . V g l . G o t t f r i e d s " T r i s t a n " , V. 2057 (hg. 
v. F. Ranke, Dublin/Zürich, 14. unverând. A u f l . 1969) und Hartmanns "Gre-
g o r i u s " , V. 1198 (hg. v. H. P a u l , 13. neubearb. A u f l . bes. v. B. Wachinger, 
Tübingen 1984 [= ATB 2 ] ) . Hs. B l i e s t dagegen "zu dem fünften j a r " (V.416), 
was mit der f r z . Vorlage übereinstimmt (V. 252: "quant i l a eine 
ans plainement"). In Hs. C, wo d i e ganze S t e l l e f e h l t , l i e g t o f f e n s i c h t 
l i c h e i n e unzulässige Verkürzung durch den S c h r e i b e r vor ( v g l . Frey, Text
k r i t i s c h e Untersuchungen,a.a.O., S. 166). 

76 Man v e r g l e i c h e dagegen d i e w e s e n t l i c h v i e l s e i t i g e r e Ausbildung Alexanders, 
d i e b e i Lamprecht neben T e i l e n der Septem artes liberales (Grammatik, Mu
s i k , A r i t h m e t i k und Astronomie) auch Waffenbeherrschung und Rechtskunde 



h i e r d i e Erfahrungen des E r a c l i u s mit s e i n e n Schulkameraden 
(V. 430-37; Gr. 410-17), d i e Freude C a s s i n i a s über d i e F o r t 
s c h r i t t e i h r e s Sohnes (V. 438-46; Gr. 418-26), i h r e h e r z l i c h e 
Geste im Münster - "Den arme s i umb i n swief" (V. 4 51 ; Gr. 
431) - und das anfängliche Mißtrauen des k l e i n e n E r a c l i u s , so
lange e r n i c h t e r f a h r e n h a t , von wem der B r i e f stammt (V. 4 5 5-
71 ; Gr. 433-49). 

Im " E r a c l i u s " i s t d i e i n s i c h g e s c h l o s s e n e Szene von der 
Eröffnung der Gaben (V. 447-513; Gr. 427-91) mehr a l s d r e i m a l 
so l a n g wie i n der V o r l a g e (V. 259-78). Otte g e s t a l t e t s i e i n 
der e r s t e n Hälfte zu einem D i a l o g zwischen Mutter und Sohn um 
- e i n e ' s z e n i s c h e ' D a r s t e l l u n g s f o r m , d i e e r auch sonst sehr 
schätzt. Die zweite Hälfte b e r i c h t e t von den d r e i Gaben. Und 
obwohl O t t e s S c h i l d e r u n g ausführlicher i s t , w i r k t i h r Aufbau 
w e s e n t l i c h s t r a f f e r a l s im " E r a c l e " . So vermeidet es der deut
sche D i c h t e r auch, d i e A r t der Gaben i n kurzem Abstand 
zweimal h i n t e r e i n a n d e r zu b e s c h r e i b e n ^ u n c j 
t e i l t s i e dem Publikum e r s t nach E r a c l i u s ' Lektüre des B r i e f e s 
und nach seinem Dankgebet zu Gott mit. E i n e entscheidende Grund
lage für O t t e s s t r a f f e G l i e d e r u n g von E i n z e l s z e n e n b i l d e t d i e 
Tatsache, daß e r d i e s e , etwa durch E i n l e i t u n g und Schluß, d e i k 
t i s c h e n Neueinsatz und Resümee, a l s s o l c h e gegenüber G a u t i e r 
überhaupt e r s t k ennzeichnet und aus dem Erzählfluß h e r v o r h e b t . 
So fügt e r auch h i e r mit den Versen 511-13 (Gr. 489-91), d i e 
davon b e r i c h t e n , daß der glückliche E r a c l i u s und C a s s i n i a das 
Münster v e r l a s s e n , e i n e n Schluß h i n z u , der mit der E i n l e i t u n g , 
dem Weg zum Münster, k o r r e s p o n d i e r t (V. 44 7-50; Gr. 427-30). 

Außerdem hat s i c h nun d i e anfängliche F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n 
M y r i a d o s / C a s s i n i a i n d i e von E r a c l i u s / C a s s i n i a verschoben: 
Im Gegensatz zum E i n l e i t u n g s a b s c h n i t t heißt es n i c h t mehr 

umfaßt (Straßburger Alexander, a.a.O., V. 201-51); l e t z t e r e s b e i Rudolf 
von Ems noch ausgebaut im Sinne staatsmännischen V e r h a l t e n s . Berühmt 
i s t auch d i e umfassende B i l d u n g von G o t t f r i e d s T r i s t a n , der über d i e 
übliche Gelehrsamkeit hinaus fremde Sprachen, H a r f e n s p i e l und höfische 
Umgangsformen, R e i t - , Waffen- und Jagdkunst b e h e r r s c h t (hg. v. F. Ranke, 
a.a.O., V. 2056-2122). 

77 So G a u t i e r i n V. 264-66 und 271-78. 



"Myriados und C a s s i a n a " (V. 202; Gr. 191), sondern "Er (= 
E r a c l i u s ) und C a s s i a n a " (V. 513; Gr. 491). 

Die wegen der K i n d e r l o s i g k e i t getrübte Stimmung im e i n l e i 
tenden A b s c h n i t t i s t mit Gottes H i l f e und durch das V e r t r a u e n 
zu Gott überwunden. 

b) Tod des V a t e r s - f r e i w i l l i g e Armut - Verkauf a l s Sklave 

Der Tod des V a t e r s zerstört u n v e r m i t t e l t das i r d i s c h e Glück 
der F a m i l i e und verändert e n t s c h e i d e n d das w e i t e r e Leben Cas
s i n i a s und v o r a l l e m das des Helden E r a c l i u s . 

Im Gegensatz zur französischen Q u e l l e s i g n a l i s i e r t O t t e auch 
s t i l i s t i s c h d urch e i n e markante temporale D e i x i s i n Verbindung 
mit dem Adverb " l e i d e r " (V. 514; Gr. 492) den Beginn e i n e r neuen 
S t r u k t u r e i n h e i t , der s i c h zudem von dem oben beschriebenen Ende 
des v o r h e r i g e n A b s c h n i t t s a b s e t z t . 

O t t e hebt n i c h t nur das plötzliche Hereinbrechen des Todes 
h e r v o r . E r i n s i s t i e r t auch i n den folgenden Versen nachdrück
l i c h auf dem Thema des Todes s e l b s t (V. 514-49; Gr. 492-521), 
dem Gegenstück zu dem der Geburt des Sohnes. G a u t i e r behält 
hingegen den Erzählfluß unverändert b e i und v e r z i c h t e t d a r a u f , 
Akzente zu s e t z e n . E i n V e r g l e i c h b e i d e r Fassungen z e i g t noch 
einmal den grundsätzlichen, b i s h e r schon mehrfach beobachteten 
U n t e r s c h i e d zwischen der Q u e l l e und O t t e s B e a r b e i t u n g : 7 8 

"toutes l e s p i e r e s c o n n i s s o i t 

Nu chôme es l e i d e r dar na 

E r a c l i u s wart v i l f r o 
Dannen giengen s i do 
Er und Cassiana 

78 In der Folge wird darauf n i c h t mehr i n jedem F a l l ausführlich eingegangen. 



morut ses peres I i v a i l l a n s , 
M i r i a d o s I i gens, I i b i a u s , 
s i t i n t se mere l e s c a s t i a u s 
[...] (Fortsetzung der Handlung) 

Nach des b8sen v l e i s c h e s a r t 
Daz s i n v a t e r furwart 
Myriados der r i c h e 
M i t gutem gelouben s a e l e c l i c h e 
Diu s e l e von dem l i e b s c h i e t 
Den t o t mag erwenden n i e t 
Dehaines mannes wistum 
[...] (Exkurs) 

(V. 271-82) (V. 511-21; Gr. 489-99) 

Nach d i e s e r Analyse des Beginns s o l l nun der gesamte Aufbau 

des A b s c h n i t t s 1b) b e s c h r i e b e n und zu dem des A b s c h n i t t s 1a) 

i n Bezug g e s e t z t werden. Zu diesem Zweck s e i f o l g e n d e s Schema 

v o r a n g e s t e l l t : 
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Wie i n 1a) w i r d auch h i e r zunächst der Ausgangspunkt (a) darge
l e g t und mit einem Exkurs (V. 520-49; Gr. 498-521) abschließend 
v e r t i e f t . 

A l s R eaktion auf den Tod i h r e s Mannes (ß) entäußert s i c h Cas
s i n i a i h r e s m a t e r i e l l e n B e s i t z e s , um das S e e l e n h e i l des M y r i a -

79 
dos zu befördern, und l e b t mit ihrem Sohn i n f r e i w i l l i g e r A r -

80 
mut. Erneut f o l g t e i n Exkurs zu diesem Thema (V. 644-79; Gr. 
614-41). Diese S t r a t e g i e f i n d e t i n der französischen Q u e l l e 
k e i n V o r b i l d . S i e d i e n t dazu, das Publikum auf E r k e n n t n i s s e h i n 
zuweisen, d i e s i c h aus der F a b e l des Werkes gewinnen l a s s e n , 
und es an s t r u k t u r e l l e ntscheidenden S t e l l e n zur R e f l e x i o n zu 
zwingen. Den Neueinsatz der Handlung kennzeichnet O t t e , der 
s i c h des Bedürfnisses s e i n e r A d r e s s a t e n nach Kohärenz des Erzähl
ten bewußt i s t , j e w e i l s mit - a l l e r d i n g s sehr s t e r e o t y p e n -
S t r u k t u r i e r u n g s f o r m e l n (V. 550, 680 bzw. 223, 382; Gr. 522, 
642 bzw. 212, 362). 

Die zweite Erzählphase {y), d i e zum endgültigen Schluß des 
1. A b s c h n i t t s führt, dem Verkauf des Helden an Focas, i s t wie 
i n 1a) p a r a l l e l i s t i s c h auf d i e e r s t e bezogen. Die S t e l l e der 
b e i d e n G o t t e s b o t s c h a f t e n nehmen h i e r zwei Gespräche zwischen 
C a s s i n i a und E r a c l i u s e i n (V. 5 7 3 f f . und 7 1 7 f f . ; Gr. 5 4 3 f f . und 
6 7 5 f f . ) , d i e j e w e i l s von e i n e r ganz ähnlichen Formel e i n g e l e i t e t 

81 
werden. Wie d i e b e i d e n G o t t e s b o t s c h a f t e n s i n d d i e s e D i a l o g e 
79 Die Vorstellung, daß Lebende den Seelen Verstorbener helfen können, ging 

auch in die Sage ein: Arme Seelen bittem um dreißig (hundert) Messen für 
ihre Erlösung (M. Zender, Sagen und Geschichten aus der Westeifel, Bonn 
1966, Nrr. 768ff., nach: Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 
historischen und vergleichenden Erzählforschung, hg. v. K. Ranke u.a., 
Bd. 3, Berlin/New York 1981, A r t i k e l : Drei, Dreizahl, Sp. 861). Vgl. auch 
Dantes "Divina Commedia", wo die Verstorbenen der Gebete ihrer lebenden 
Verwandten bedürfen, um die Wartezeit im Vorpurgatorio zu verkürzen. 

80 Wenn er in Hs. C fehlt, so müssen wir Ph. Strauchs Ansicht folgen, der die
se Stelle als eines von mehreren Beispielen anführt für die Tendenz des 
Schreibers, "allgemeine betrachtungen, wie sie der Eraclius-dichter gern 
anstellt [...] als für den for t s c h r i t t der handlung unwesentlich bei Sei
te" zu lassen (Beiträge zur Kr i t i k des Eraclius, a.a.O., S. 335f.). Auch 
Frey p f l i c h t e t dem zum T e i l bei, äußert aber Zweifel: Diese Partie wirke 
in dem "sonst schlicht und klar erzählten" Text "unottisch" (Textkri
tische Untersuchungen, a.a.O., S. 166). Wie wir sahen, t r i f f t dies nicht zu. 

81 "Eines tages chôme es sus" (V. 717; Gr. 675) bzw. "ffines tages dar na" 
(V. 573 bzw. in B/C: V. 574; Gr. 543). 



von ausschlaggebender Bedeutung für den Handlungsverlauf. Ihr 
I n h a l t und i h r e Dynamik v e r s c h i e b e n k o n t i n u i e r l i c h den Akzent 
zu E r a c l i u s ' Gunsten, b i s d i e s e r b e i seinem Gespräch mit dem 
k a i s e r l i c h e n Truchseß auf dem Sklavenmarkt schließlich a l l e i n 
a l s H e ld im M i t t e l p u n k t s t e h t . I s t der Gegenstand des e r s t e n 
D i a l o g s noch Myriados und dessen S e e l e n h e i l , f o r d e r t h i e r Cas
s i n i a i h r e n Sohn l e d i g l i c h auf, es i h r nachzutun und i h r das 
Recht einzuräumen, auch den ihm a l s Erbe zustehenden B e s i t z zu 

82 
verschenken, so geht es i n dem zweiten a l l e i n um E r a c l i u s und 
s e i n e Zukunft. Immer mehr e r g r e i f t d i e s e r s e l b s t d i e I n i t i a t i 
ve und bestimmt den Z e i t p u n k t des V e r k a u f s und den P r e i s , der 
für i h n zu bezahlen i s t (V. 742 und 746; Gr. 698 und 702). 

Bezeichnend für d i e j e w e i l i g e F i g u r e n k o n z e p t i o n i s t der v e r 
schiedene BegründungsZusammenhang, i n den G a u t i e r bzw. Otte d i e 
"coustume" (V. 374) des K i n d e r v e r k a u f e s im a l l g e m e i n e n und i n 
diesem besonderen F a l l s t e l l e n . G a u t i e r s l a k o n i s c h e r Bemerkung 
"coustume e s t o i t en i c e l t e n s / q u i e n f a n t a v o i t s e i v e n d i s t " 
(V. 374f.) s e t z t O t t e e i n e 'menschlichere' entgegen, d i e zudem 
den r e c h t l i c h e n G e p f l o g e n h e i t e n e n t s p r i c h t . Nur wer durch 
e i n Mißgeschick s e i n Hab und Gut v e r l o r e n hat, v e r k a u f t aus 
Not s e i n e K i n d e r (V. 7 0 5 f f . ; Gr. 6 6 3 f f . ) . 8 4 Dem e n t s p r i c h t das 
u n t e r s c h i e d l i c h e Motiv, das C a s s i n e bzw. C a s s i n i a dazu veranlaßt, 
82 Anders a l s G a u t i e r u n t e r s c h e i d e t Otte zwischen dem B e s i t z , über den d i e 

Ehefrau nach dem Tode i h r e s Mannes s e l b s t f r e i verfügen kann ("Beide 
schätz und gewant/Fleish chorne und win/Ros r i n d e r und swin", V. 562-64; 
Gr. 534-36), und dem B e s i t z , der a l s Erbe dem Sohn zusteht ("Hus acker 
wingarte", V. 632; Gr. 602). 
Dies e n t s p r i c h t exakt dem e h e l i c h e n Güterrecht: Während d i e Liegenschaften 
dem Sohn "verfangen" werden, verfügt d i e überlebende Frau über d i e 
Fahrhabe, d i e "Witwengerade", d i e neben persönlichen Gebrauchsgegenständen 
u.a. Hausrat und Vieh umfaßt (ausführliche L i s t e im Sachsenspiegel, Land
r e c h t I, 24 § 3 ) , und den sog. " M u s t e i l " , d.h. d i e Hälfte der Speisevor
räte ( v g l . H. Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 1: Frühzeit und M i t 
t e l a l t e r , K a r l s r u h e 1954, S. 543f.). 
Um a l l e r d i n g s aus r e c h t l i c h e r S i c h t seine Zustimmung geben zu können, 
müßte E r a c l i u s mündig s e i n , was aus Ottes D a r s t e l l u n g zumindest n i c h t 
e x p l i z i t hervorgeht. 

83 Die väterliche Munt umfaßte das Recht des Verkaufes nur "im F a l l e echter 
Not" (H. Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, a.a.O., S. 545). 

84 Am d e u t l i c h s t e n i s t d i e s e k i n d e r f r e u n d l i c h e Tendenz i n Hs. B und C: V g l . 
B i n weitgehender Übereinstimmung mit C: "Swenne i n dez gutes ze ran/Het 
er c h i n t d i e v e r c h a u f t er san/Und t e t daz umbe daz/Daz si s i c h begingen 
d e s t e r baz/Daz s i durch i r armut i c h t verdürben"). Hs. A l i e s t : "Daz er 
s i c h betrüge deste baz [...] Und von armut n i h t verdürbe." 



i h r e n Sohn zu v e r k a u f e n : b e i G a u t i e r , um über noch mehr Geld 
zu verfügen, das s i e für das S e e l e n h e i l i h r e s Mannes opfe r n kann 

O C 

(V. 394-98), b e i O t t e , um ihrem Sohn d i e Beschwernisse der A r 
mut zu e r s p a r e n , o b g l e i c h s i e s i c h s e l b s t s e i t M y r i a d o s 1 Tod 
von der Welt abkehren und G o t t weihen möchte. O t t e r e d u z i e r t 
d i e S t i l i s i e r u n g der P r o t a g o n i s t e n a l s M u s t e r b i l d e r religiösen 

86 
E i f e r s und v e r l e i h t ihnen s t a t t d e s s e n menschliche Wärme, w e i l 
e r s i e eher a l s I d e n t i f i k a t i o n s - denn a l s V o r b i l d f i g u r e n v e r -

87 
standen haben w i l l . Ihm kommt es j a , wie schon f e s t g e s t e l l t , 
n i c h t auf e x e m p l a r i s c h e s Handeln an, sondern i n e r s t e r L i n i e 
auf d i e exemplarischen Konsequenzen des Handelns. 

Die Szene auf dem Sklavenmarkt s e l b s t , d i e den e r s t e n Ab
s c h n i t t insgesamt abschließt und s t r u k t u r e l l der der Gabeneröff
nung im Münster homolog i s t , w i r k t im " E r a c l i u s " wie d i e s e - a l s 
e i g e n e Gruppe i n n e r h a l b des Erzählverlaufes hervorgehoben - i n 
s i c h abgerundet und g l i e d e r t s i c h nach dem Schema E i n l e i t u n g , 
H a u p t t e i l , Schluß (V. 751-891; Gr. 707-843). Anders a l s G a u t i e r 
(V. 412ff.) läßt e r den Entschluß, E r a c l i u s zu v e r k a u f e n , und 
den Weg zum Markt n i c h t ineinanderfließen, sondern e i n e gewisse 
Z e i t v e r s t r e i c h e n , um dann mit e i n e r temporalen D e i x i s ("Des 
naehsten maentags f r u " , V. 751; Gr. 707) neu e i n z u s e t z e n und das 
Publikum o p t i s c h auf d i e S z e n e r i e auf einem "schonen anger" e i n 
zustimmen (V. 754; Gr. 710). Weitgehend i n übereinStimmung 
mit G a u t i e r f o l g t der D i a l o g zwichen E r a c l i u s und dem Truchseß, 
85 Daher fehlt bei Gautier auch Ottes allmähliche Verschiebung des Akzents 

auf Eraclius als Helden, denn Cassine bleibt im Zentrum (vgl. V. 433f. 
- der Weg zum Markt -: "Se mere siut qui buer fu nee,/car d'amer Diu 
s'est molt penee."). 

86 Besonders bezeichnend dafür i s t im Anschluß an das Gespräch zwischen Cas
sine und Eracle dessen Stilisierung zum Opferlamm, das in der Nachfolge 
Ch r i s t i von seiner Mutter zum Verkauf geführt wird: " L i mere a prise sa 
çainture,/entor le col l i lace et lie./Eracles forment s'umelie [...] 
Onques aigniaus plus simplement/n'ala u l i u u on le vent." (V. 422ff.) 
Auf 'psychologischen Realismus' z i e l t Gautier nicht ab: daher ein gewis
ser Widerspruch zwischen dem Rigorismus der Mutter und ihrer Rührung beim 
Verkauf (V. 566ff.). 

87 Vgl. S. 81. 



der am Ende den begabten Jungen t r o t z s e i n e s hohen K a u f p r e i s e s 
für s e i n e n Herrn, den K a i s e r Focas, e r w i r b t . 

A l s Schluß g e s t a l t e t O t t e den i n s e i n e r Q u e l l e ausführlich 
g e s c h i l d e r t e n A b s c h i e d zwischen Mutter und Sohn um (V. 566-636). 
Im " E r a c l i u s " umfaßt e r nur mehr v i e r Verse (V. 888-91; Gr. 840-
43), d i e mit der E i n l e i t u n g , dem Weg zum Markt, k o r r e s p o n d i e r e n . 
B e i G a u t i e r hingegen s p i e l t d i e Abschiedsszene e i n e w i c h t i g e R o l 
l e für d i e K o n s t i t u i e r u n g der Figurenmerkmale, da h i e r i n beson
derem Maße C a s s i n e s und E r a c l e s V o r b i l d h a f t i g k e i t a u f s c h e i n t . 8 8 

Und während der französischen D i c h t e r erzähltechnisch d i e s e Ab-
Q Q 

s c h i e d s s z e n e mit dem Aufbruch zum k a i s e r l i c h e n Hof verknüpft, 
s e t z t O t t e i n der für i h n t y p i s c h e n Manier zunächst e i n e n Ruhe
punkt: E r endet mit dem Vers 891 (Gr. 843) - "Er (= E r a c l i u s ) 
und C a s s i a n a " -, der übrigens ( f a s t ) i d e n t i s c h i s t mit dem, der 
d i e s t r u k t u r e l l homologe Gabeneröffnung beschließt (V. 513; 
Gr. 491). Zwischen d i e s e n Schluß der Verkaufsszene, bzw. des Ab
s c h n i t t s 1b), und d i e F o r t s e t z u n g der Handlung am Hof des Focas 
s c h i e b t Otte a l s Ende des ge samt en A b s c h n i t t s 1 d i e Verse 892-902 
(Gr. 844-52) e i n , d i e von C a s s i n i a s weiterem Leben i n klöster
l i c h e r Zurückgezogenheit und - d i e s a l s 'b i o g r a p h i s c h e ' V e r v o l l 
ständigung der Q u e l l e - ihrem s e l i g e n Tod b e r i c h t e n . 

Die F o l g e der konsequenten S t r u k t u r i e r u n g , der k l e i n e n Exkur-

88 V g l . etwa C a s s i n e : "mais or l a i r a i l e p l a i n t e e s t e r : / t u (= Gott) n e l 
me f e s i s f o r s p r e s t e r ; / p r e s t a s l e moi et j e l te renç/car tout e s t t i e n 
ce que j e pren" (V. 601-04) . 
Und E r a c l e : "Mere, s o i e s l e Diu amie,/gardés ne l i réprouvés mie/vostre 
b i e n f a i t ne v o s t r e amor,/mais merc'iés l ' e n t n u i t e t jor/que i l vous a 
s i aspirée" (V. 623-27). 

89 V g l . G a u t i e r s Verse 637-41: 
"Grans pitiés prent l e senescal 
e t de l e dame e t du v a s s a l ; 
nés eüst h u i veüs s i e n v o e l ; 
il ne puet mais soufrir le duel, 
l e v a r l e t p r e n t , mener l'en fait." 

Die entsprechenden Verse b e i Otte wirken dagegen ganz s t a t i s c h und f i n d e n 
s i c h zudem vor dem Abschied zwischen Mutter und Sohn: 

"Des chindes er s i c h underwant 
Er v i e ez b i e der hant 
Und h i e z ez sitzen hinder s i e h e " (V. 885-87; Gr. 837-39). 



kurse, der V o r l i e b e für Gesprächssituationen und der e i n g e 
s t r e u t e n ' r e a l i s t i s c h e n 1 D e t a i l s (insbesondere b e i der E r z i e 
hung des E r a c l i u s und seinem Münstergang) i s t e i n d e u t l i c h e s 
A u f s c h w e l l e n des " E r a c l i u s " gegenüber der Q u e l l e um etwa e i n 
D r i t t e l . D i e s fällt vor a l l e m d e s h a l b i n s Gewicht, w e i l das 
Werk a l s Ganzes j a e i n e n g e r i n g e r e n Umfang hat a l s das des 
französischen D i c h t e r s . Es z e i g t s i c h a l s o , daß O t t e der K i n d 
h e i t s g e s c h i c h t e s e i n e s Helden größere Bedeutung zumaß und i n i h r 
n i c h t nur e i n M i t t e l zum Zweck sah, d i e Handlungsfäden anzuknüp
f e n . E r mochte h i e r d i e Möglichkeit gesehen haben, Themen, d i e 
ihm w i c h t i g s c h i e n e n , zu v e r t i e f e n (Gott erhört das Gebet d e r e r , 
d i e ihm v e r t r a u e n ; Gottesgaben s i n d von a l l e m i r d i s c h U n v o l l 
kommenen n i c h t a n t a s t b a r ) . E i n e n t s c h e i d e n d e r e r Grund war 
wohl O t t e s B e s t r e b e n , d i e K i n d h e i t s p e r i o d e des Helden a l s 
i n t e g r a l e n B e s t a n d t e i l der vollständigen B i o g r a p h i e von der 
Geburt b i s zum Tod a u s z u b a u e n . 9 0 

A b s c h n i t t 2 (V. 903-2567; Gr. 853-2488): 

E r a c l i u s g e l a n g t aufgrund s e i n e r d r e i Gottesgaben an den Hof 
des römischen K a i s e r s Focas, der von nun an a l s w i c h t i g s t e F i 
gur neben den Helden t r i t t und dessen Gaben auf d i e Probe s t e l l t . 

D i e sen zweiten A b s c h n i t t des I . H a u p t t e i l e s prägt e i n e i n 
h a l t l i c h b e d i n g t e D r e i g l i e d r i g k e i t von S t e i n - , Pferdeprobe und 
Frauenwahl• 

E i n g e l e i t e t w i r d der gesamte Handlungskomplex durch das Be
grüßungsgespräch zwischen Focas und E r a c l i u s , i n dem der K a i s e r 
s e i n e n Wunsch nach Überprüfung der Gaben ausdrückt und E r a c l i u s 
s i c h dazu b e r e i t erklärt (V. 903-44; Gr. 853-94). Nachdem s i c h 

90 Zu den Konsequenzen für d i e GattungsZugehörigkeit des Werkes vgl. 
S. 213f. und 216. 



E r a c l i u s endgültig am Hof e t a b l i e r t h a t , b i l d e t b e i O t t e das 
Ende d i e s e s A b s c h n i t t s e i n H e r r s c h e r l o b des Paares Focas/ 
A t h a n a i s (V. 2502-67; Gr. 2423-88), mit dessen Eheglück e i n 
Schluß- und Ruhepunkt e r r e i c h t i s t . In V o r b e r e i t u n g der M i t 
t e l p a r t i e v e r s c h i e b t s i c h damit auch allmählich d i e dominante 
F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n von E r a c l i u s und Focas, d i e d i e j e n i g e von 
E r a c l i u s und C a s s i n i a ablöste, i n d i e K o n s t e l l a t i o n Focas/ 
A t h a n a i s , wobei a l s A r t ' l i a i s o n de scène1 s t e t s e i n e r der b e i 
den B e t e i l i g t e n k onstant b l e i b t . 

Die S t e i n p r o b e , d i e Pferdeprobe und - i n s i g n i f i k a n t e r V a r i a 
t i o n - d i e Frauenwahl s i n d e inander s t r u k t u r e l l entsprechende 
Sequenzen. E i n e s muß aber unbedingt b e a c h t e t werden: Es geht 
weder b e i G a u t i e r noch b e i Otte um drei Proben des Helden, wie 
man durchweg behauptete, sondern l e d i g l i c h um zwei, denn d i e 
Suche des Helden nach e i n e r Frau für seinen Herrn w i r d ausdrück
l i c h nicht mehr a l s Probe aufgefaßt. So heißt es i n der f r a n 
zösischen Dichtung vor der Frauenwahl vom K a i s e r : "En l u i 
(= Eracle) se c r o i t , en l u i se met" (V. 1909) bzw.: "or e s t s i a i e 
que l i s i r e / c r o i t quanqu' E r a c l e v a l r a d i r e " (V. 1 9 1 9 f . ) . 9 1 Und 
Ot t e l e g t Focas s e l b s t i n den Mund: 

"Er sprach E r a c l y i c h f r a e u mich d i n 
Wan an z w i v e l b i n i c h gewis 
Daz du so rehte frum b i s q 2 

Wise und warhaft" (V. 1794-97; Gr. 1720-23) 

B e i G a u t i e r s i n d d i e d r e i q u a n t i t a t i v k o n t i n u i e r l i c h g e s t e i 
g e r t e n Sequenzen durch d i e A b s i c h t des u n v e r h e i r a t e t e n K a i s e r s 
L a i s m i t e i n a n d e r verbunden, d i e beiden e r s t e n Gaben im H i n b l i c k 
auf d i e d r i t t e , d i e Frauenkenntnis, zu überprüfen (V. 1007ff., 
1258ff., 16 5 8 f f . ) . Diese Z i e l r i c h t u n g s t e l l t darüberhinaus be-

91 V g l . auch G a u t i e r s Prolog V. 99: "cum des deus choses l'esprouva." 
92 Der S c h r e i b e r der Hs. C t r e n n t e b e n f a l l s mit seinen Prosaüberschriften 

d i e Proben "mit dem s t a i n und mit manigerlay" von der Frauenwahl ab 
("V." 1193-95 bzw. "V." 1759f.). A l l e r d i n g s bedient er s i c h auch für 
l e t z t e r e mechanisch der stereotypen Formel "wie E r a c l i u s versucht wart". 



r e i t s d i e s e n T e i l des Werkes u n t e r d i e d i e M i t t e l p a r t i e be
herrschende Minnethematik. 

Durch zunächst nur u n w e s e n t l i c h scheinende Veränderungen 
d e u t e t s i c h b e i O t t e e i n ganz anderer t h e m a t i s c h e r Schwerpunkt 
an. S e i n K a i s e r verfällt e r s t nach den Proben auf den Gedanken, 

93 
mit der H i l f e des E r a c l i u s e i n e E h e f r a u zu suchen. Das I n 
t e r e s s e des Focas k o n z e n t r i e r t s i c h a l l e i n auf den Helden, n i c h t 
auf e i n über d i e s e n hinausgehendes D r i t t e s . Wenn Otte d i e P f e r 
deprobe kürzt, a n s t a t t s i e wie G a u t i e r gegenüber der S t e i n p r o b e 
auszubauen, so z e i g t d i e s , daß es ihm weniger auf d i e Durchfüh
rung der Proben ankommt - das G e l i n g e n g i l t j a ohnehin a l s s i 
cher -, a l s auf das Verhältnis des K a i s e r s zu E r a c l i u s : Während 
anfänglich der " z w i v e l " des Focas (V. 1697 und 1795; Gr. 1625 
und 1721) im Gegensatz zu E r a c l i u s 1 unumstößlichem V e r t r a u e n zu 
Gott s t e h t (V. 1047ff., 1465ff., 2248f.; Gr. 99 5 f f . , 1402ff., 
2172f.), kommt der K a i s e r nach der Pferdeprobe zu der Er k e n n t 
n i s , h i n t e r E r a c l i u s stehe G o t t s e l b s t (V. 1801, Gr. 1727). Die 
Verbindung zum M i t t e l t e i l b e s t e h t a l s o h i e r n i c h t i n der Minne-

94 
thematik, sondern i n der des V e r t r a u e n s . Wenn Focas i n der 
ftuöte-Diskussion mit E r a c l i u s von seinem Glauben an dessen Gabe 
abläßt, so i m p l i z i e r t d i e s auch e i n e n V e r t r a u e n s b r u c h gegenüber 
G o t t . Da O t t e den Schluß d i e s e s I . H a u p t t e i l e s anders a l s 

95 
G a u t i e r n i c h t v o r , sondern nach der H o c h z e i t s e t z t , e r g i b t 
s i c h für T e i l I I e i n Rahmen der L i e b e s g e s c h i c h t e (Aufbruchsab
s i c h t und huote-Gespräch bzw. Rückkehr von Ravenna und Ent-

9 6 
deckung des m i t v e r s c h u l d e t e n E hebruchs), der s i c h auf Focas 
b e z i e h t und die V e r t r a u e n s p r o b l e m a t i k auch s t r u k t u r e l l akzen
t u i e r t . D iese F r a g e s t e l l u n g t r i t t b e i O t t e neben d i e der Minne, 
d i e im " E r a c l e " a l l e i n v o r h e r r s c h t , und r e d u z i e r t d i e Dominanz 
93 Vor ihm denken nur "etliche" andere an die dritte Gabe (V. 1395-98; 

Gr. 1334-37). 
94 In diesem Sinn übergeht Otte den Dialog zwischen Athanafs und ihrer Tan

te über die bevorstehende Ehe (V. 2747-86). 
95 V. 2746: "Huimais conmencera I i contes." - Eine Replik auf Chrétiens 

" c i fine I i premerains vers" ("Erec et Enide", V. 1844)? 
96 Vgl. S. I39f. 



des Höfischen. 

S t e i n p r o b e , Pferdeprobe und Frauenwahl 
im e i n z e l n e n 

Die d r e i Sequenzen s i n d im " E r a c l i u s " durch e i n e b i s i n s De
t a i l gehende p a r a l l e l i s t i s c h e K o n s t r u k t i o n eng a u f e i n a n d e r be
zogen. Das f o l g e n d e Schema kann nur t e i l w e i s e d i e weit über 
d i e französische V o r l a g e h i n a u s r e i c h e n d e s t r u k t u r e l l e Homologie 
i l l u s t r i e r e n . O t t e e r w e i s t s i c h h i e r eher a l s 'Handwerker* 
denn a l s Künstler. Und doch v e r b i r g t s i c h h i n t e r der s c h a b l o 
nenhaften Mechanik auch d i c h t e r i s c h e s Bewußtsein, denn es w i r d 
s i c h z e i g e n , daß der deutsche Autor d i e j e w e i l i g e n P a r a l l e l s t e l 
l e n der S t e i n - und Pferdeprobe häufig i n h a l t l i c h s i g n i f i k a n t 
v a r i i e r t und zudem d i e Sequenz der Frauenwahl von den Proben ab
s e t z t , indem e r v.a. i n der E i n l e i t u n g und am Schluß den vorge
prägten E r w a r t u n g s h o r i z o n t d u r c h b r i c h t . 



Steinprobe(n) 
(V. 945-1398)97 

Pferdeprobe 
(V. 1399-1779) 

Frauenwahl 
(V. 1780-2567) 

0) Focas bittet E r a c l i u s , 
ihm eine Frau zu su
chen: V. 1780-1861 

E i n l e i t u n g 1) O r g a n i s a t i o n : 
V. 945-61 V. 1399-1429- > V. 1852-1908 

2) Wahl: 
V. 962-1137 

3) Verabredung der 
Probe : 
V. 1138-92 • 

4) Ausführung: 
V. 119698-1387 

V. 1430-1582-

V. 1583-1676 

|*> V. 1677-1758 

> V. 1909-2354 

3') Vorbereitung der 
Hochzeit : 
V. 2355-2452 

4') F e i e r und S c h w e r t l e i -
/J te des E r a c l i u s : 

/ V. 2453-2500 

Schluß 5) E r a c l i u s ' Ansehen:! / 
V. 1388-98 ^ V . 1761-79 

! 

t 

5') He r r s c h e r l o b (Focas 
und A t h a n a i s ) : 
V. 2501-67 

Zunächst werden d i e S t e i n - und d i e Pferdeprobe im e i n z e l n e n 
a n a l y s i e r t , um ihnen anschließend d i e Sequenz der Frauen
wahl gegenüberzustellen, i n der s i c h v.a. d i e veränderte 
S t e l l u n g des Helden am k a i s e r l i c h e n Hof und - gegen Ende 
- d i e allmähliche V e r l a g e r u n g der P e r s p e k t i v e auf das Paar 
Focas und A t h a n a i s w i d e r s p i e g e l n . 

97 Um der Übersichtlichkeit w i l l e n s i n d nur d i e Verse nach Freys E d i t i o n 
angegeben. Die Graefsehe Zählung wird i n der folgenden Untersuchung e r 
gänzt. 

98 Der Sprung von V. 1192 auf 1196 bzw. von V. 1758 auf 1761 r e s u l t i e r t aus 
Freys anfechtbarem P r i n z i p , d i e Prosaüberschriften a l s Verse mitzuzählen. 



Die o r g a n i s a t o r i s c h e V o r b e r e i t u n g l e i t e t jede der beiden 
Proben kurz e i n ( 1 ) . An ihrem Ende s t e h t j e w e i l s das s t e i 
gende Ansehen, das der Held b e i Focas genießt ( 5 ) . Die da
zwischenliegende Probe an und für s i c h b e s t e h t aus d r e i E l e 
menten: E r a c l i u s wählt das v e r m e i n t l i c h w e r t l o s e s t e Objekt 
(2), e r w i r d deshalb vom K a i s e r dazu veranlaßt, seine e r s t a u n 
l i c h e E n tscheidung zu l e g i t i m i e r e n ( 3 ) , was ihm glänzend ge
l i n g t (4). 

zu (1) : 

Focas läßt e i n e n b r i e f l i c h e n A u f r u f an se i n e Untertanen e r 
gehen, E d e l s t e i n e bzw. Pferde zu einem f e s t g e s e t z t e n Termin 
nach Rom zu b r i n g e n . Unabhängig von der V o r l a g e vergrößert 
s i c h d a b e i der Umkreis beim zweiten Mal von Rom und L a t e r a n 
(V. 946; Gr. 896) auf das gesamte Land (V. 1401; Gr. 1340), 

9 9 
das g e o g r a p h i s c h näher k o n k r e t i s i e r t w i r d . 

Bewußt s e t z t s i c h Otte vom autoritären H e r r s c h e r g e s t u s 
des französischen K a i s e r s L a i s ab, der demjenigen " l e cop 
m o r t e l " androht (V. 1 2 7 4 ) , 1 0 0 der seinem B e f e h l n i c h t F o l g e 
l e i s t e . Focas dagegen b e t o n t , er w o l l e nur "choufen und ge
winnen/Mit schätz ode mit minnen", k e i n e s f a l l s aber Gewalt 
anwenden (V. 1412 und 1416 f . ; Gr. 1351 und 1355f.). 

zu (2): 
Zu Beginn der Wahlepisode begegnen b e r e i t s zwei v a r i i e r t e 
Homologien: Die Schar versammelt s i c h i n Rom, aber der Markt
p l a t z (V. 973; Gr. 921) r e i c h t nur für d i e S t e i n e , n i c h t für 
d i e P f erde aus (V. 1435f.; Gr. 1374f.). Und Focas w i l l beim 
S t e i n k a u f "tousent p f u n t " wagen (V. 984; Gr. 932), während 
er dem Helden beim Erwerb des Pferdes schon völlig f r e i e 

99 v. 1402ff. (Gr. 1341ff.): "Ze p u l l e und ze campanye/An d i e march und ze 
romanye/Ze l a n c p a r t e n und ze tuscan." 

100 V g l . auch V. 729ff. 



Hand läßt: "Er h i e z d i e chameraere/Swes s i E r a c l i u s h i e z e 
weren" (V. 1457f.; Gr. 1 3 9 4 f . ) . 1 0 1 O t t e s Focas gewinnt 
a l s o zunehmend V e r t r a u e n zu E r a c l i u s , während G a u t i e r s L a i s 
i n seinem Verhältnis zu E r a c l e s t a t i s c h b l e i b t . Er s p r i c h t 

102 
von Geld nur anläßlich der e r s t e n Probe und i s t von Anfang 
an dazu e n t s c h l o s s e n , a l l e s zu r i s k i e r e n : "c'a l e f o i s d o i t 
on f o l o i i e r / t a n t c'on s o i t batu du vergant" (V. 7 6 4 f . ) . 

W e i t e r h i n b i t t e t der b e i a l l e r Auserwähltheit s t e t s von 
Gott abhängige, p o t e n t i e l l fehlgehende E r a c l i u s jedesmal vor 
der Wahl Gott um B e i s t a n d . Im " E r a c l e " i s t davon überhaupt 
n i c h t d i e Rede. H i e r b e r u f t s i c h der Held nur b e i der e r 
ste n Probe, und zwar e r s t , nachdem e r den Wunderstein e r 
b l i c k t h a t , auf G o t t , n i c h t etwa, um ihm zu danken, sondern 
um b e f r i e d i g t s e i n persönliches Ansehen r e h a b i l i t i e r t zu 
s e h e n 1 0 3 - e i n dem " E r a c l i u s " ganz fremdes Motiv: 

"Or se t a i s e n t I i recréant, 
I i mençoignier, I i mescreantl 
Dius a sen home revidê; 
ne puet périr q u i c r o i t en Dé." (V. 851-54) 

Man v e r g l e i c h e demgegenüber d i e j e w e i l i g e n Gebete des von 
O t t e ganz anders k o n z i p i e r t e n , demütigen E r a c l i u s : 

"Nu waltez got und gute h e i l e 
Daz i c h vinde des mich gezem 
Ich w i l mich l a z z e n ze dem 
Der mich noch n i e v e r l i e 

101 H i e r z i t . n. Hs. B, da A of f e n k u n d i g f e h l e r h a f t : s i B/C] s i c h A ] . 
102 B e i der Pferdeprobe i s t wohl deshalb n i c h t d i e Rede davon, w e i l L a f s 

im Einvernehmen mit dem S e n e s c h a l l dem Helden s e i n eigenes bestes P f e r d 
unterschieben w i l l (V. 1295ff.) . Otte t i l g t das Täuschungsmanöver zum 
ei n e n , um eine exakte Entsprechung der e i n z e l n e n Strukturelemente zu 
e r z i e l e n , zum anderen, um d i e R o l l e des Se n e s c h a l l s zu r e d u z i e r e n , wie 
d i e s auch andernorts der F a l l i s t ( v g l . S . 128/Anm. 116). 

103 V g l . auch " E r a c l e " , V. 2347ff. und 5017ff. 
104 G a u t i e r l e g t seinem E r a c l e d i e sel b e Sentenz i n den Mund wie dem Engel 

Gottes (V. 170: "Ne peut périr q u i en Diu c r o i t " ) , um seine über a l l e 
Menschen erhabene Mustergültigkeit zu betonen. 



Der berate mich ouch h i u t e h i e 
Nu h e l f e mir unser herre c h r i s t 
Wan s i n genade s t a r c k i s t [...]" (V. 992ff.; Gr. 940ff.) 

bzw. 

"Er sprach got walde ez h i u t e 
Daz i c h vinde des mich gezem 
Ich han gedingen zu dem 
Der mich noch n i e v e r l i e 
Er s o i mich h i u t e beraten h i e . " (V. 1465ff.; Gr. 1402ff.) 

Wenn s i c h E r a c l i u s nach anfangs v e r g e b l i c h e r S u c h e 1 0 6 für 

den s c h e i n b a r w e r t l o s e s t e n S t e i n bzw. das s c h e i n b a r s c h l e c h 

t e s t e P f e r d e n t s c h e i d e t , so a k z e n t u i e r t O t t e d i e s e Diskrepanz 

im V e r g l e i c h zu G a u t i e r , indem e r besonders auf dem außerge

wöhnlichen Wert a l l dessen i n s i s t i e r t , was E r a c l i u s v e r 

schmäht. D i e s bewirken zwei zusätzlich auch der A n s c h a u l i c h 

k e i t dienende Aufzählungen: 

"Er sach da manich romishe g l a s 
Ouch l a c h da manich e d e l s t e i n 
Der brehente und schone sc h e i n 
E d e l und rubin e 
Topazye und sardine 
C r i s o l i t i und c o r a l l e n 
Die musen im misse v a l l e n 
Saphier und b e r i l l e n 
Er h e t des deheinen w i l l e n 
Daz i n des iender gezaeme 
Daz er deheinen smaragde naeme 
Jochant granat und amatiste.»lo7 (v. 1022-33; Gr. 970-81) 

0 5 In Hs. B und C e r s c h e i n t das Gebet i n r e d u z i e r t e r Form. 
0 6 A l s e i n e weitere Homologie s e i auf d i e Enttäuschung des E r a c l i u s 

hingewiesen (Steinprobe: V. 1020; Gr. 968 und Pferdeprobe: V. 1473ff.; 
Gr. 1 4 l 0 f f . ) . 

!07 Diese S t e i n r e i h e haben u.a. Behaghel und H e r z f e l d v o r s c h n e l l a l s Beweis 
für Ottes Kenntnis der " E n e i t " H e i n r i c h s von Veldeke b e t r a c h t e t , und so
gar der sonst k r i t i s c h e r e Maertens f o l g t ihnen h i e r (a.a.O., S. 26). 
S e l b s t wenn a l l e acht b e i Veldeke erwähnten Steine auch i n Ottes Reihe 
vorkommen, i s t d i e s keineswegs e i n schlüssiger Beweis, zumal d i e Reihen
f o l g e (mit Smaragd, Rubin, Topas, Sarder, C h r y s o l i t h , Amethyst, Granat 
und S a p h i r ; V. 5789-95 i n der Ausgabe von G. Schieb und Th. F r i n g s , Hen-
r i c van Veldeken, Enéide I. E i n l e i t u n g - T e x t , B e r l i n 1964 [= DTM, Bd. 
L V l i i ] ) o f f e n s i c h t l i c h n i c h t "annähernd d i e g l e i c h e " i s t , wie H e r z f e l d 



bzw. 

" A l l e d i e i e ze sahsen 
Ode ze b e i r e n choraen s i n 
Ze swaben ode umbe den r i n 
Ode abe zu l u t e r i n q e 
Uf d i e maerch ze k a e r l i n g e 
I r deheiner d a r f des jehen 
Daz er ensamt habe gesehen 
A l s manich k a s t e l a n 
Snel und wol getan 
Beide ros und r a v i t . " (V. 1441-52; Gr. 1380-89) 

Umgekehrt läßt Otte den von E r a c l i u s gewählten S t e i n und 
das von ihm erworbene P f e r d noch gewöhnlicher e r s c h e i n e n 
a l s G a u t i e r : Der Arme b i e t e t e i n e n w e r t l o s e n F e l d s t e i n f e i l 
(V. 1055ff.; Gr. 1 0 0 3 f f . ) , der französische Händler e i n e n 
"par a venture" gefundenen, g e h e i m n i s v o l l e n S t e i n (V. 8 3 5 f f . ) , 
der s e i n e Z a u b e r k r a f t eingebüßt hätte, wenn e r von E r a c l e 
für weniger a l s " s i s d e n i e r s " g e k a u f t worden wäre (V. 913-
15). Und das F o h l e n , das O t t e s Bauer nach Rom gebracht hat, 
i s t n i c h t wie das des französischen das Geschenk e i n e s my
steriösen Mannes,"plus b l a n s conme n o i s " (V.1462;ein E n g e l ? ) . 
O t t e v a r i i e r t d i e beiden e i n a n d e r homologen Ge
spräche zwischen dem Helden und dem j e w e i l i g e n Verkäufer, 
während s i e i n der V o r l a g e e i n e n ähnlichen V e r l a u f nehmen: 
H i e r möchten der arme Händler und der "preudome" möglichst 
b i l l i g E r a c l e i h r Eigentum überlassen, O t t e s F i g u r e n jedoch 
v e r h a l t e n s i c h g r u n d v e r s c h i e d e n . Der Arme b i e t e t E r a c l i u s 

behauptet (a.a.O., S. 33). Abgesehen von e i n e r allgemeineren V e r b r e i 
tung s o l c h e r S t e i n r e i h e n , l i e g t es näher, sowohl für H e i n r i c h von V e l 
deke a l s auch für Otte das V o r b i l d i n der B i b e l zu suchen (Ez. 28,13 mit 
neun Steinen; Ex. 28, 17-20 und Apc. 21, 19f. mit j e zwölf S t e i n e n ) . Da 
di e Zahl der Steine i n den Hss. des " E r a c l i u s " schwankt - i n A e l f , i n 
B und C zehn - i s t schwer zu entscheiden, ob man auf eine vom Autor i n 
t e n d i e r t e Zahlensymbolik schließen d a r f . E l f Stei n e und der von E r a c l i u s 
entdeckte Wunderstein ergäben zusammen d i e Zwölfzahl des Himmlischen Je
rusalem. Ottes Abschluß mit dem Amethysten deutet auf eine Reminiszenz 
an d i e Apokalypse h i n , wo a l l e r d i n g s der Rubin f e h l t . 



den S t e i n sogar "umbe sus" an (V. 1073; Gr. 1021), der 
Bauer a n d e r e r s e i t s e r w e i s t s i c h a l s durchaus geschäftstüch
t i g (V. 1485ff.; Gr. 1 4 2 2 f f . ) . Man kann von e i n e r der 
W i r k l i c h k e i t angenäherten V e r s c h i e d e n h e i t m e n s c h l i c h e r Ver
ha l t e n s m u s t e r sprechen, zumal beiden d i e für G a u t i e r s s t i l i 
s i e r t e n F i g u r e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n sentenziös-erbaulichen 
Ä u ß e r u n g e n 1 0 8 fremd s i n d . N i c h t z u l e t z t l o c k e r t s i c h damit 
der d i e s e n T e i l des " E r a c l i u s " kennzeichnende strenge Pa
r a l l e l i s m u s i n der S t r u k t u r a u f . 

Die Reihe der nur Otte eigenen Homologien läßt s i c h f o r t 
s e t z e n mit dem b e i S t e i n - und Pferdekauf durch E r a c l i u s 

109 
g e s t e i g e r t e n P r e i s , der Wut der "chameraere" b e i der 
j e w e i l i g e n Rückkehr zum H o f 1 1 0 (V.1096-1131 und 1530-80; 
Gr. 1044-79 und 1465-1511) und schließlich der B e f i n d l i c h 
k e i t des E r a c l i u s a n g e s i c h t s der gegen i h n g e r i c h t e t e n Vor
würfe (V. 1132ff. und 1581f.; Gr. 1080ff. und 1 5 1 2 f . ) . 1 1 1 

Damit i s t z u g l e i c h i n der für Otte t y p i s c h e n Weise d i e 
Wahlepisode abgerundet. 

zu (3) : 
Ei n e über d i e V o r l a g e hinausgehende P a r a l l e l e b i l d e t d i e j e 
w e i l i g e Begrüßung der Zurückkehrenden durch den K a i s e r , wobei 
s t e t s der besonders f r e u n d l i c h e Empfang des E r a c l i u s b e tont 
w i r d (V. 1140-42 und 1589f.; Gr. 1088-90 und 1520f.). Auch 
erhält d i e s e r im Gegensatz zu E r a c l e immer vor den wütenden 

108 Etwa: " [ . . . ] b i e n l e saciês,/de gaber povre home e s t peciês" (V. 871f.) 
oder: "qui c r o i t preudome, i l f a i t que sages" (V. 1473). 

109 G a u t i e r s E r a c l e g i b t j e w e i l s "quarante mars" (V. 876 bzw. 1489). E r a c l i u s 
s t e i g e r t den P r e i s für den S t e i n von zehn, über zwanzig auf v i e r 
z i g Mark, den für das P f e r d von dreißig auf s e c h z i g Mark (V. 1081ff. bzw. 
1523ff.; Gr. 1029 bzw. 14 5 8 f f . ) . 

110 Nur b e i Otte b e s i t z t d i e s e s Element k l a r e S t r u k t u r i e r u n g s f u n k t i o n , während 
d i e wütenden und n e i d i s c h e n Höflinge im " E r a c l e " insgesamt w e s e n t l i c h 
stärkeres Gewicht haben und häufig a u f t r e t e n . 

111 Beim e r s t e n Mal heißt es, E r a c l i u s "gie swigende dan" (V. 1130; Gr. 
1081), nach dem Kauf des Fohlens r e i t e t er " f r o l i c h e n " zurück (V. 1581; 
Gr. 1512) - auch d i e s e i n e V a r i a t i o n , d i e s i c h auf das zunehmend freund
s c h a f t l i c h e Verhältnis zum K a i s e r zurückführen läßt. 



Höflingen das e r s t e Wort. Und d i e Reaktion des K a i s e r s auf 
11 2 

den B e r i c h t der "chameraere" w i r k t b e i Otte wie e i n e be
wußte Umkehrung s e i n e r Q u e l l e : 

Steinprobe : 
" L i empereres s'en a i r e , 
par m a l t a l e n t I i p r i s t a d i r e : 
[...]" (V. 897ff.) 

" E r a c l y , f r i u n t min 
Warumbe hastu daz getan" 
(V. U 6 2 f . ; Gr. U l O f . ) 

Pferdeprobe : 

" E r a c l e , je vous aim p e t i t . 
[...]" (V. 1520ff.) 

"Wie gern i c h an d i r bevinde/ 
Sage wie Stent d i n i u d i n c " 
(V. 1630f. ; Gr. 1532f.) 

Umso bemerkenswerter, und nur durch zunehmendes, wenngleich 
n i c h t unumstößliches V e r t r a u e n erklärbar, i s t Focas' Auf
g e s c h l o s s e n h e i t im zweiten F a l l , wo er j a das erbärmliche 1 

i 
F o hlen d i r e k t vor Augen hat, s i c h aber nur "wndert" (V. 1595; > 
Gr. 1526) , a n s t a t t wie L a i s i n l a u t e s Schimpfen auszubrechen. 
So i s t er auch schon nach der bloßen V e r s i c h e r u n g des Era -
c l i u s , d i e r e c h t e Wahl g e t r o f f e n zu haben, g e n e i g t , ihm Glau
ben zu schenken (V. 1569; Gr. 1580), während s i c h L a i s e r s t 
dazu herbeiläßt (V. 1569), a l s ihm E r a c l e d e t a i l l i e r t d i e 
Qualität des Fohlen b e s c h r i e b e n und ihm e i n Wettrennen a l s 
Probe vorgeschlagen h a t . 

Indem Otte d i e R o l l e des S e n e s c h a l l s r e d u z i e r t 1 1 3 und d i e 
Gedanken und Meinungen der Höflinge meist übergeht, jeden
f a l l s aber kürzt, k o n z e n t r i e r t er s i c h auf das Verhältnis 
des K a i s e r s zu E r a c l i u s . Daß e r das Thema des Vertrauens im 
Zusammenhang mit Gott verstanden wissen w i l l , z e i g t s i c h schon 
an Focas* Äußerung vor der a l l e r e r s t e n Probe: 

112 Im Sinn seines konsequenten P a r a l l e l i s m u s g e s t a l t e t ihn Otte s t e t s i n 
d i r e k t e r Rede (V. 1144ff. bzw. 1611ff.; Gr. 1092ff. und 1540ff.), wäh
rend s i c h im " E r a c l e " beim zweiten Mal nur eine kurze Erzählerrede f i n 
det (V. 1504f.) und, anders a l s b e i Otte, d i e genaue Angabe des K a u f p r e i 
ses n i c h t mehr erwähnt wird, wie es beim e r s t e n Mal der F a l l war. 

113 G a u t i e r s V o r l i e b e für den Se n e s c h a l l a l s väterlichem Freund des Helden 
i s t s i c h e r l i c h eine Hommage an Thibaut de B l o i s , dem Sénéchal de France. 



"Und w i l des got geruchen 
Daz d i c h sin krafte vor wage nerte 
So w a z 1 1 4 mir der s t e i n b eschert 
Und sage d i r waerlichen daz 
Ich geloube d i r immer deste baz." (V. 1188ff.; Gr. U 3 6 f f . ) 

zu (4): 
Der D r e i z a h l von Wasser-, Feuer- und Schwertprobe des S t e i n e s 
e n t s p r i c h t b e i G a u t i e r e i n S t a f f e l l a u f , b e i dem E r a c l e i n 
d r e i Durchgängen gegen e i n e n Konkurrenten, d a r u n t e r den Sene-
s c h a l l , a n t r e t e n muß (V. 1621-1816). Otte z i e h t das Wett
rennen zu einem e i n z i g e n Durchgang zusammen, i n dem E r a c l i u s 
d i e d r e i R e i t e r g l e i c h z e i t i g b e s i e g t . Aber obwohl der deut
sche Autor meint: "Die rede w i l i c h n i h t lengen/Wan daz waer 
z e n i h t e gut" (V. 1714f.; Gr. 1642f.), w i r k t b e i ihm d i e s e 
Phase (4) insgesamt einförmiger und langatmiger a l s i n s e i n e r 
V o r l a g e . Dies l i e g t v .a. daran, daß d i e d r e i Steinproben und 
auch d i e Pferdeprobe a l s j e w e i l s i n s i c h g e schlossene, nach 
einem s t e r e o t y p e n Schema aufgebaute E i n h e i t e n ( E r a c l i u s nennt 
d i e Probe, s i e w i r d e i n g e l e i t e t , durchgeführt und endet mit 
einem Gespräch zwischen Focas und E r a c l i u s ) 1 1 5 b l o c k h a f t ne
beneinander stehen. 

Das Fehlen j e g l i c h e r M o t i v i e r u n g der Abfolge aus dem E r 
zählvorgang s e l b s t verstärkt d i e s e n E i n d r u c k . So b e s e i t i g t 
O t t e , wie gesagt, d i e Fu n k t i o n e i n e s Präludiums der Frauen-

114 Konjektur nach Hs. B und C; A l i e s t h i e r : "Swaz". 
115 Die Entgegnung des Helden i n dem Gespräch mit Focas führt b e i den S t e i n 

proben j e w e i l s zum Vorschlag der nächsten Probe: 
• Wasserprobe: E i n l e i t u n g (V. 1196-1204; Gr. 1141-49), Durchführung 

(V. 1205-51; Gr. 1150-96), K a i s e r (V. 1252-56; Gr. 1197-1201). 
E r a c l i u s nennt d i e Feuerprobe: E i n l e i t u n g (V. 1270-74; Gr. 1211-15), 
Durchführung (V. 1275-1338; Gr. 1216-77), K a i s e r (V. 1339-44; 
Gr. 1278-83). E r a c l i u s nennt d i e Schwertprobe: E i n l e i t u n g (V.1352-68; 
Gr. 1291-1307), Durchführung (V. 1369-85; Gr. 1308-24), K a i s e r 
(V. 1386f.; Gr. 1325f.). 

• Pferdeprobe: E i n l e i t u n g (V. 1677-1705; Gr. 1605-33), Durchführung 
(V. 1706-35; Gr. 1634-63), K a i s e r (V. 1740f.; Gr. 1688f.). H i e r f o l g t 
a l s endgültiger Abschluß noch kurz der Nachweis, daß d i e "tugent" des 
Fohlens, entsprechend der Ankündigung des Helden, v e r l o r e n i s t , w e i l 
es vom ungeduldigen Focas i n zu jungen Jahren auf d i e Probe g e s t e l l t 
wurde (V. 1742-58; Gr. 1670-86). 



wähl, d i e d i e S t e i n - und die Pferdeprobe miteinander v e r b i n d e t . 
Und auch d i e Wasser-, d i e Feuer- und d i e Schwertprobe des 
S t e i n e s s i n d b e i G a u t i e r m i t e i n a n d e r verknüpft, denn E r a c l e 
kündigt s i e , anders a l s E r a c l i u s , a l l e d r e i im v o r h i n e i n 
an (V. 911). 

Der innere MotivationsZusammenhang wir d im " E r a c l i u s " e r 
s e t z t durch den formalen Bezug der Proben zueinander aufgrund 
i h r e r gleichförmigen K o n s t r u k t i o n . 

zu (5) : 
Nach den e r f o l g r e i c h beendeten Steinproben und nach der P f e r 
deprobe b e s c h r e i b t Otte das Verhältnis des K a i s e r s zu 
E r a c l i u s . 

Das Ergebnis der Steinproben b e s t e h t i n der emotionalen 
Verbundenheit des Focas mit dem Helden: "Er h i e z E r a c l i u m 
den knaben/Chleiden und wol haben/Als er s i n bruder waere" 
(V. 1390-92; Gr. 1329-31). Am Ende der Pferdeprobe, wo Ottes 
K a i s e r höchstpersönlich "chôme dar sazehant/Zu E r a c l i o gé
r a n t " (V. 1737f.; Gr. 1665f.), führt s e i n e Zunei
gung auch zu p o l i t i s c h e n Konsequenzen. E r a c l i u s w i r d Ratge
ber des K a i s e r s , dem das Gesinde wie diesem s e l b s t Untertan 
zu s e i n hat (V. 1761-75; Gr. 1687-1701). Damit stehen am 
Ende der Probesequenzen d i e beiden Hauptfiguren E r a c l i u s und 
Focas einander g e g e n ü b e r . 1 1 ^ 

Die Sequenz der Frauenwahl u n t e r s c h e i d e t s i c h n i c h t nur da
durch von den Probensequenzen, daß der K a i s e r Athanais h e i r a t e t , 
ohne s i e vorher auf d i e Probe g e s t e l l t zu haben. Auch der Aus
gangspunkt (0) i s t e i n anderer, von der Bewährung des E r a c l i u s 

116 Im " E r a c l e " dagegen rücken daneben immer wieder der Seneschall und der 
gesamte Hofstaat i n s B l i c k f e l d ( v g l . V. 1245ff.: "Or e s t E r a c l e s b ien de 
c o u r t , / [ . . . ] I i senescaus l'aime et honeure/et l'emperere durement ;/or 
l'aiment tout communalment" oder V. 1893ff.: "Or e s t E r a c l e s par r a i s o n / 
b i e n de tous ceus de l a maison;/[...]"). 



völlig unabhängiger, nämlich d i e E h e l o s i g k e i t des Focas 
(V. 1780-83; Gr. 1706-09). E i n e anschließende Verallgemeinerung 
e x p o n i e r t das neue Thema der schwierigen Suche nach e i n e r pas
senden Frau i n n e r h a l b des Erzählvorgangs (V. 1787-93; Gr. 1713-
19) . 

Focas f o r d e r t n i c h t mehr Rechenschaft von E r a c l i u s , sondern 
b i t t e t i h n , von s e i n e r d r i t t e n Gabe Gebrauch zu machen, von der 
er erkannt hat, daß s i e von Gott stammt (V. 1972ff.; Gr. 
1 8 9 6 f f . ) , 1 1 7 

Die I n i t i a t i v e zur O r g a n i s a t i o n der Wahl (1) geht nun auch 
n i c h t mehr vom K a i s e r , sondern von E r a c l i u s aus, und d i e Rat
geber des Hofes stehen ganz auf s e i n e r S e i t e (V. 1816-61; Gr. 
1743-85). 

Entsprechend der Bedeutung, d i e d i e s e Sequenz für den K a i s e r 
persönlich b e s i t z t , s c h i l d e r t Otte i n Phase (1) w e s e n t l i c h aus
führlicher a l s b i s h e r , wie d i e B r i e f e verfaßt und d i e Boten aus
gesendet werden (V. 1862-87; Gr. 17 8 6 - 1 8 1 1 ) . 1 1 8 G l e i c h e s g i l t 
für den Vorspann der Wahlszene (2), der mit der Ankunft der e r 
l a u c h t e n Schar, i h r e r Begrüßung durch den K a i s e r und dem nächt
l i c h e n Schmücken der Frauen den der Proben um e i n V i e l f a c h e s 
übertrifft. Während Otte gerade l e t z t e r e s d e u t l i c h ausbaut, 
kürzt e r bezeichnenderweise d i e D a r s t e l l u n g von L a f s 1 Besuch 
b e i s e i n e n Fürsten und den Damen - e i n höfisches ' G e s e l l s c h a f t s 
s p i e l ' , b e i dem s i c h j e d e r i n s best e L i c h t s t e l l e n und den K a i 
ser durch gewinnendes A u f t r e t e n für s i c h gewinnen w i l l (V. 2068-
2162 gegenüber O t t e s V. 1946-86; Gr. 1870-1910). Auf höfische 
V e r h a l t e n s s t r a t e g i e n kommt es dem deutschen Autor n i c h t an, da
für aber auf A n s c h a u l i c h k e i t . So e n t f a l t e t e r aus einem e i n z i 
gen Vers (2165) e i n B i l d von 35 Versen, das dem Publikum vor 
Augen führt, wie s i c h d i e Damen auf i h r e n großen Tag v o r b e r e i -

117 Während Focas h i e r verkünden läßt, "got" habe dem "wisen chnaben" 
E r a c l i u s "die sinne gegeben" (V. 1972f.; Gr. 1896f.), s t e l l t er b e i 
der Steinprobe l e d i g l i c h f e s t : "Ouch het er einen wisen knaben/Der 
erchande wol i r a l l e r a r t " (V. 960f. ; Gr. 908f.). 

118 V.a. E. Schröder hob d i e Bedeutung d i e s e r sog. " K a n z l e i s t e l l e " h ervor, 
d i e es i n der Tat nahelegt, i n Otte einen ' K a n z l i s t e n ' zu sehen (Der 
Di c h t e r des deutschen " E r a c l i u s " , a.a.O., S. 1 0 f . ) . 



ten : 

" S i s l i e f f e n l u t z e l i n der naht 
Sie hiezen daz i s t war 
I r haubte twahen und i r har 
S t r a e l e n und s l i h t e n 
Und i r s c h e i t e l r i h t e n 
Ze den selben stunden 
Manech har wart bewnden 
Mit manigera c h l e i n e n borten 
G e l e i s t e t wol zen o r t e n 
Von b e r l e n und von g e s t e i n e 
Geworhte wol und c h l e i n e 
Diu a l l e r beste linwat 
Mit gespunnem golde wol genat 
Diu i n a l l e m r i c h e mohte wesen 
Zeslagen und wol gelesen 
B r i e s t e n s i e umb i r l i p 
Beide magt und wip 
Da wart benaete manich arme 
Der wizzer was danne e i n härme 

Diu spaehisten f u r span 
Diu heiden ode C h r i s t e n man 

Q 
l e gewurchen solde 
Von gesteine ode von golde 
Die mohte man da schowen 
Die maentel der frowen Dorften n i h t bezzer s i n 

o e Brun grüne veder haermin 
Lanch t i e f e und wit 
Purpur und samit 
Broun griin g e l r o t 
Des e n i s t deheine not 
Ob i c h d i e mazze erchenne 
Daz i c h besunder nenne 
Daz gewant und d i e z i e r h e i t 
Diu den frowen was b e r e i t . " 

(V. 2002ff.; Gr. 1926ff.) 

Otte s t e l l t h i e r s e i n e e r s t a u n l i c h e Sachkenntnis i n den D i e n s t 
s e i n e s Strebens nach o p t i s c h e r V e r s i n n l i c h u n g s k r a f t . Diese 
desoriptio a m p l i f i z i e r t zwar das häufig begegnende Motiv der 
schönen K l e i d u n g höfischer Frauen, u n t e r s c h e i d e t s i c h aber von 
den t y p i s c h e n Beschreibungen dadurch, daß n i c h t das f e r t i g e 
Endprodukt, sondern dessen Zustandekommen g e s c h i l d e r t wird und 
dabei sogar F a c h t e r m i n i , etwa aus dem Gebiet der Leinenwebe-

119 
r e i , a uftauchen. 

Ebendieses Streben nach b i l d h a f t e r D a r s t e l l u n g s p i e g e l t s i c h 
g l e i c h anschließend wider, wenn Otte o p t i s c h w i r k u n g s v o l l d i e 
m a l e r i s c h e Anordnung der Damen auf sonnenbeschienener grünen 
Wiese b e s c h r e i b t (V. 2038-47; Gr. 1962-71), während G a u t i e r 
a l s höfischer D i c h t e r v o r r a n g i g auf den hohen s o z i a l e n Status 
der " p u c i e l e s " Wert l e g t (V. 2167-71). 
119 V g l . zu den Verben "schlagen" und " l e s e n " (V. 2016; Gr. 1940) Grimms 

Deutsches Wörterbuch, Bd. 9, L e i p z i g 1899, Sp. 382 bzw. Bd. 6, L e i p z i g 
1885, Sp. 776. - Ferner J . H e i n z l e , WOLFRAMS TITUREL. Stellenkommentar 
zu Lachmanns Ausgabe, D i s s . B e r l i n 1969, S. 2 94f. (= Kommentar zu T i -
t u r e l 137,2: "geslagen mit drîhen v i l h e r t e " ) . 



B e i der Wahl s e l b s t r e d u z i e r t Otte d i e Zahl der ( e i n 
schließlich Athanais) näher i n B e t r a c h t kommenden Damen von 
acht auf d r e i , indem e r nur d i e e r s t e n b e i d e n " p u c i e l e s " s e i n e r 
V o r l a g e erwähnt (V. 2061-2167; Gr. 1985-2o91), d i e Habsüchtige 
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und d i e Unkeusche, d i e l a u t Hs. A i h r e n "Baumgarten" zu we
n i g gehütet h a t . Er behält a l s o d i e der volkstümlichen E r 
zähltradition eigene D r e i z a h l b e i , 1 2 1 d i e b i s h e r d i e Phase der 
Probe, n i c h t aber d i e der Wahl des S t e i n e s bzw. des Pfer d e s 
kennzeichnete. Dadurch e r s c h e i n t b e i d e s , Wahl und Probe, a l s 
mite i n a n d e r verschmolzen, zumal j a im F a l l der zweiten Dame t a t 
sächlich d i e Probe aufs Exempel gemacht w i r d und s i c h heraus
s t e l l t , wie sehr E r a c l i u s im Recht war. A l s der Held schließ
l i c h d i e vollkommene A t h a n a i s 1 2 2 f i n d e t , s p r i c h t e r s e l b s t aus
drücklich von e i n e r Fügung Gottes (V. 2312-14 und 2342-45; Gr. 
2233-35 und 2 2 6 3 - 6 6 ) , 1 2 3 der s e i n Gebet erhörte (V. 2248ff.; Gr. 
2 1 7 2 f f . ) . E r a c l e dagegen s i e h t nur s e i n persönliches V e r 
d i e n s t (V. 2701-03). 

Beachtenswert i s t d i e desoriptio der ärmlichen Behausung, 
i n der At h a n a i s l e b t . Wie d i e Beschreibung des nächtlichen 
Schmückens der Damen e n t f a l t e t s i e Otte ganz selbstständig - Gau
t i e r erwähnt nur d i e "cambre" des Mädchens (V. 2605). Um An-

120 Diese bei Gautier fehlende geistliche Gartenallegorie (hortus oonclusus) 
geht im wesentlichen auf Cant. 4,12 zurück und war im Mittelalter v.a. 
bis zum 14. Jahrhundert vorherrschend auf die jungfräuliche Mutterschaft 
und die Tugenden Marias bezogen. So wies man nicht selten dem Garten die 
Bedeutung "uterus Mariae" zu. Diese Allegorie wurde in der bildenden 
Kunst dargestellt und ging in die Predigt- und Traktatliteratur ein (vgl. 
D. Schmidtke, Studien zur dingallegorischen Erbauungsliteratur des Spät
mittelalters. Am Beispiel der Gartenallegorie, Tübingen 1982, S. 399f. 
und Kap. 8-10). - Vgl. auch Konrads von Würzburg Trojanerkrieg, V. 16970ff. 
(nach den Vorarbeiten K. Frommanns und F. Roths zum 1. Mal hg. v. 
A. v. Keller, Stuttgart 1858). 

121 Vgl. M. Lüthi, Märchen, Stuttgart 61976 (= Slg. Metzler, Bd. 16), S. 29 
und 34f.; ferner: Enzyklopädie des Märchens, Bd.3, a.a.O., Art. Drei, Drei
zahl und Dveigliedrigkeit, Sp. 851-68 und 879-86. 

122 Otte beschränkt sich auf ihre religiöse Vortrefflichkeit: "Der heilige 
geist der wont i r bie/Ir l i p i s t saelich daz herz f r i e / A l l e r slahte bos-
h e i f (V. 2346-48; Gr. 2267-69). Gautier betont daneben - wie bei den E l 
tern des Eracle - ihren höfischen Wert: "Eracles voit qu'il n*a plus fine/ 
desci la u I i terre fine" (V. 2665f.). 

123 Vgl. auch V. 2259-64; Gr. 2180-85. 



s c h a u l i c h k e i t zu e r z i e l e n , widmet s i c h der deutsche D i c h t e r 
1 24 

a l s o k e i n e s f a l l s ausschließlich dem höfischen B e r e i c h : 

"Daz (= Haus) was n i d e r und n i h t hoch 
Mit s c h i n d l i n gedaht und mit s t r o 
Der zoun der wende der was f o u l 

o 

Enmitten stunt eine chrumbiu s o u l 
Diu was des swachen hauses k r a f t 
Die raven waren dar an gehaft 
E r a c l i u s daz n i h t e n l i e 
Er e r b e i z t e und g i e 
Fur des hauses t e r stan 
E i n a l t e z wip ersach er san 
Diu saz b i e i n e r g l u t e . " (V. 2278-88; Gr. 2199-2209) 

Wie d i e "chameraere", d i e E r a c l i u s zum Hof zurückbegleiten, 
diesmal t r o t z der i n i h r e n Augen wiederum e r s t a u n l i c h e n Wahl 
n i c h t i n Wut geraten, sondern l e d i g l i c h auf d i e Reaktion des 
K a i s e r s gespannt s i n d (V. 2351-54; Gr. 2272-75), so kommt auch 
b e i diesem der Gedanke e i n e r Probe n i c h t mehr auf ( 3 1 ) . S t a t t 
dessen drängt er E r a c l i u s , das Mädchen i n den P a l a s t zu b r i n g e n , 
um s o g l e i c h d i e H o c h z e i t s v o r b e r e i t u n g e n i n d i e Wege zu l e i t e n . 
Und anders a l s L a i s v e r s i c h e r t er noch bevor ihm der Held d i e 
Vorzüge der Athanai's s c h i l d e r t : 

" E r a c l y , swie mir geschieht 
Von dinem r a t e chume i c h n i h t 
Swie duz s c h a f f e s t a l s o muz es s i n . " (V. 2362-64; Gr. 2283-85) 

E r a c l i u s fügt im Gegensatz zu E r a c l e e i n e für den folgenden 
M i t t e l t e i l w i c h t i g e Bedingung für d i e Beständigkeit des künfti
gen Eheglücks h i n z u , d i e Focas jedoch a l l z u l e i c h t nimmt: 

"Herre i r s u i t merchen daz 
Welte ir iuch selben an ir bewarne 
So s o i s i e niemmer missevarne 
Noch tun wider iwer hulden 

124 V g l . e b e n f a l l s d i e desoriptio des häßlichen Fohlens (V. 1479ff.; Gr. 
1416ff.) . 

125 s c h i n d l i n A] schoube B] schaub C ] ; (md.) raven A] (obd.) sparren B] 
sparen C ] . 



Ez enchom von iwem schulden 
Daz bewar i c h gerne des habte i r r e h t . " (V. 2385-90; Gr. 2306-11) 

Wenn jemand auf d i e Probe g e s t e l l t werden s o l l , so i s t es 
weniger E r a c l i u s oder Athanai's, sondern der K a i s e r s e l b s t . 

A l s Gegenstück zu den Steinproben und zur Pferdeprobe t r i t t 
an s t r u k t u r e l l entsprechender S t e l l e d i e F e i e r der Eheschließung 
(4')r d i e O t t e a l s p o l i t i s c h e n Akt mit religiöser Weihe d a r s t e l l t 
(V. 2453-66; Gr. 2 3 7 4 - 8 7 ) , 1 2 6 während G a u t i e r s L a i s nur "conme 
s i r e " h e i r a t e t (V. 2804), ohne daß der k i r c h l i c h e Segen des 
Papstes erwähnt würde. 

Otte faßt das H o c h z e i t s f e s t und d i e S c h w e r t l e i t e des Helden 
zusammen, während d i e französische Vorlage dem A u f s t i e g E r a c l e s 
zum R i t t e r nach der Hochzeit einen gesonderten B e r i c h t widmet 
(V. 2883-99), der von einem Rückblick auf das b i s h e r i g e Leben 
der H a u p t f i g u r (V. 2847-82) bzw. einem A u s b l i c k auf d i e Wieder
eroberung des H e i l i g e n Kreuzes (V. 2900-14) eingerahmt w i r d . Nur 
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l e t z t e r e s begegnet auch b e i O t t e , aber bezeichnenderweise 
n i c h t e r s t h i e r , wo man von der vornehmen Abstammung des H e l 
den weiß (V. 2874) und man i h n a l s vollgültiges M i t g l i e d der 
höfischen G e s e l l s c h a f t a k z e p t i e r t , sondern im Anschluß an d i e 
Taufe, der Aufnahme i n d i e c h r i s t l i c h e Gemeinschaft (V. 358ff.; 
Gr. 3 4 2 f f . ) . Von der Hochzeit des K a i s e r s an t r i t t E r a c l i u s 
jedoch h i n t e r der Z w e i e r k o n s t e l l a t i o n Focas-Athanais zurück. Da
her f o l g t auf H o c h z e i t s f e s t und S c h w e r t l e i t e (bzw. R i t t e r s c h l a g ) 
n i c h t wie b e i G a u t i e r e i n P r e i s der K a i s e r i n , der d i e s e a l l e i n 
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neben E r a c l e i n den Vordergrund rückt, sondern e i n P r e i s des 
126 Dies h i n d e r t ihn aber n i c h t daran, G a u t i e r s dezenter Beschreibung der 

Hochzeitsnacht (V. 2805ff.) eine w e s e n t l i c h unverblümtere entgegenzu
setzen (V. 2084-2500; Gr. 2405-21). 

127 Man beachte jedoch, daß es s i c h im " E r a c l e " um eine r e i n handlungsimma
nente Vorausdeutung handelt, während Otte s i e zu einem Exkurs über d i e 
gesamte weitere Geschichte des H l . Kreuzes b i s zu G o t t f r i e d von B o u i l l o n 
g e s t a l t e t . 

128 Schon h i e r w i r k t G a u t i e r s Athanais, wie v.a. i n der anschließenden L i e b e s 
g e s c h i c h t e , w e s e n t l i c h a k t i v e r a l s d i e Ottes: Sie b e t e i l i g t s i c h an der 



Paares Focas und Athanais ( 5 ' ) . Anders a l s am Ende der Proben, 
wo über das zunehmend h e r z l i c h e Verhältnis des K a i s e r s zu 
E r a c l i u s b e r i c h t e t wird (5), stehen im H i n b l i c k auf den f o l g e n 
den T e i l I I nun Focas und s e i n e Frau im M i t t e l p u n k t . Um d i e 
V o r b i l d l i c h k e i t d i e s e s Paares zu s c h i l d e r n , verwendet Otte e i n e 
S t r a t e g i e , d i e schon b e i der Einführung des Paares Myriados 
und C a s s i n i a begegnete: Zunächst wird d i e V o r t r e f f l i c h k e i t des 
Mannes d a r g e s t e l l t (V. 2502-14; Gr. 2423-35), sodann d i e der 
Frau (V. 2515-34; Gr. 2 4 3 6 - 5 5 ) 1 2 9 und z u l e t z t das, was beide 
miteinander v e r b i n d e t (V. 2535-45; Gr. 2456-66), nämlich i h r e 
mustergültige e h e l i c h e L i e b e : S i e s i n d "eine s e l e und eine l i p " , 
d.h. "duo i n carne u n a " 1 3 0 - e i n e Formel, d i e " n i c h t nur d i e ge
s c h l e c h t l i c h e V e r e i n i g u n g meint, sondern auch das g e g e n s e i t i g e 
V e r t r a u e n , d i e w e c h s e l s e i t i g e Bindung, j a , d i e I d e n t i f i k a t i o n 
m i t e i n a n d e r " . 1 3 1 Ottes Verse 2542-45 (Gr. 2463-66) stimmen 
damit genau überein. 

A l s Focas jedoch e i n e r über das Maß hinausgehenden Liebe v e r 
fällt, deutet s i c h eine Bedrohung des harmonischen G l e i c h g e 
wichts an, d i e i n T e i l I I durch d i e übertriebene huote auch t a t 
sächlich e i n t r i t t . Deren äußerer und i n n e r e r Anlaß i s t auf 
e i n und d i e s e l b e Wurzel zurückzuführen: Ebendie maßlose, po
l i t i s c h e P f l i c h t e n h i n t a n s t e l l e n d e (V. 2563-65; Gr. 2484-86) 
Befangenheit des K a i s e r s i n s e i n e r Liebe begünstigt den An
g r i f f gegen das Reich b e i Ravenna, der i h n dazu t r e i b t , i n 
s e i n e r Abwesenheit Athanais e i n z u s p e r r e n . Die 

H e r r s c h a f t , indem s i e n i c h t nur für die Armen s o r g t , sondern ebenso auf 
die Mächtigen des Landes Einfluß nimmt und für G e r e c h t i g k e i t e i n t r i t t , " l a 
ou ses s i r e s ne puet e s t r e " (V. 2832ff.). 

129 Sogar d i e Überleitungsverse ähneln einander: v g l . V. 2515 (Gr.2436): "Des 
selben p f l a c h s i n schêne wip" und V. 195 (Gr. 184): "Also t e t s i n schone 
wip. " 

130 Mk. 10,8; Kor. 6,16; Eph. 5,31. 
131 Ph. Ariès ausaehend von Paulus (1. Kor. 7 , l f f . über Jungfräulichkeit und 

Ehe) i n dem Aufsatz "Liebe i n der Ehe", wo er den Unterschied zwischen 
Liebe i n n e r h a l b und außerhalb der Ehe von der B i b e l über d i e Morallehre 
der Stoa bzw. deren Rezeption durch d i e Kirchenväter b i s h i n zum 18. Jh. 
s k i z z i e r t , a l s d i e G e s e l l s c h a f t begann, "die beiden t r a d i t i o n e l l geqen-
sätzlichen Formen der Liebe einander anzunähern" ( i n : Ariès, Béjin, Fou
c a u l t u.a., Die Masken des Begehrens, a.a.O., S. 165-75; h i e r S. 170). 



e x z e s s i v e Hingabe des Focas an s e i n e Frau e r i n n e r t , ohne daß 
s i c h e r e I n d i z i e n für e i n e d i r e k t e Abhängigkeit vorlägen, an den 
s i c h e b e n f a l l s nach s e i n e r Hochzeit ' v e r l i e g e n d e n 1 E r e c , wäh
rend b e i G a u t i e r zumindest an d i e s e r S t e l l e das Motiv der Maß
l o s i g k e i t f e h l t und von e i n e r Vernachlässigung p o l i t i s c h e r Auf
gaben n i c h t d i e Rede i s t . Im U n t e r s c h i e d zu Hartmanns Helden 
s p i e l t aber im " E r a c l i u s " d i e magische, unausweichliche K r a f t 
der Minne e i n e w i c h t i g e R o l l e . Dadurch i s t Focas wenigstens 
t e i l w e i s e e n t s c h u l d i g t : "Als d i u minne wolde sus muser l e h n " 
(V. 2567; Gr. 2488) . 

Anders a l s im e r s t e n A b s c h n i t t des I. H a u p t t e i l e s w i r d im zwei
ten b e r e i t s Ottes Kürzungstendenz t r o t z e i n i g e r zusätzlicher 
Beschreibungen wirksam. Maßgeblich dafür i s t v.a. d i e Reduktion 
des Pferdewettrennens, der Zahl der a l s Ehefrau für den K a i s e r 
näher i n B e t r a c h t kommenden Damen und d i e der Nebenfiguren, 
wie dem S e n e s c h a l l und den n e i d i s c h e n Höflingen. L e t z t e r e s 
d i e n t u.a. dazu, d i e G e s t a l t des K a i s e r s im " E r a c l i u s " ohne 
'Konkurrenz' w e i t e r e r P r o t a g o n i s t e n a l s Sinnträger zu p r o f i l i e r e n . 

Ottes B e a r b e i t u n g s s t r a t e g i e : 

Besonders gut läßt s i c h am B e i s p i e l d i e s e s zweiten A b s c h n i t t s 
Ottes Ubersetzungstechnik r e k o n s t r u i e r e n . Die b i s i n s D e t a i l ge
hende s y s t e m a t i s c h e Wiederholung bzw. V a r i a t i o n e i n und d e s s e l 
ben Schemas b e i den Proben und b e i der Frauenwahl z e i g t , daß e r 
s i c h i n n e r h a l b e i n e r umfassenderen S t r u k t u r e i n h e i t j e w e i l s e i n e 
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T e i l s e q u e n z vornahm, d i e er a l s geschlossenes Ganzes im Auge 
h a t t e . Dabei v e r s u c h t e e r , d i e s e E i n z e l g l i e d e r durch s t r u k t u r e l 
l e Parallelität wieder auf e i n a n d e r zu beziehen. B e i a l l e r s i n n 
s t i f t e n d e n V a r i a t i o n , d i e es a l s Ottes E i g e n l e i s t u n g zu würdi
gen g i l t , e n t s t e h t e i n Eindruck von S c h a b l o n e n h a f t i g k e i t , deren 
s i c h e i n Kunsthandwerker b e d i e n t . In ebendiese Richtung deu
ten auch d i e beide n von der Vor l a g e unabhängigen Beschreibungen 
132 Otte ging b e i der Gliederung s e i n e r Vorlage durchaus auch nach eigenen 

Gesichtspunkten vor. So übernahm er Ga u t i e r s e i n z i q e n k l a r s t r u k t u r i e r e n 
den Vers 2746 ("Huimais conmencera I i contes") n i c h t und s e t z t e den E i n 
s c h n i t t zwischen T e i l I und II anders ( v g l . S. 118f.). - Man e r i n n e r e s i c h 
auch an d i e Umstellung des Exkurses über d i e Kreuzesexpedition des H e l 
den vom R i t t e r s c h l a g h i n zur Taufe. 



e i n e s Ehepaares ( M y r i a d o s - C a s s i n i a und F o c a s - A t h a n a f s ) , wo 
Otte o f f e n b a r b e i einem bestimmten, einmal erworbenen D a r s t e l 
l u n g s t y p v e r h a r r t . 

E b e n f a l l s d i e schon b e i der Analyse des e r s t e n A b s c h n i t t s 
beobachtete A u f t e i l u n g des Erzählvorgangs i n T e i l p h a s e n , d i e 
durch e i n e E i n l e i t u n g und einen Schluß abgerundet wirken, e r 
klärt s i c h aus O t t e s B e a r b e i t u n g s s t r a t e g i e , wenngleich s i c h e r 
l i c h d i e beiden für i h n a l l g e m e i n t y p i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a noch 
hinzukommen: das, den G a u t i e r eigenen Erzählfluß k o n t u r i e r e n d 
und a k z e n t u i e r e n d zu durchbrechen und das, mit dem M i t t e l der 
d e s o r i p t i o bzw. a m p l i f i o a t i o auf A n s c h a u l i c h k e i t a b z u z i e l e n . 
Letzterem v e r l e i h t e r i n den E i n l e i t u n g e n , d i e v.a. b e i den Pro-
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ben den Eindruck der neuen S z e n e r i e v e r m i t t e l n , e i n e s t r u k t u 
r e l l e F u n k t i o n . E r s t e r e s r e s u l t i e r t n i c h t nur aus dem häufigen 
Gebrauch temporaler D e i k t i k a wie "Do" und "Nu" am Versanfang, 
sondern auch aus dem RhythmusWechsel, den d i e beim j e w e i l i g e n 
Gegenstand verweilenden Exkurse und Verallgemeinerungen größe
ren oder k l e i n e r e n ümfangs erzeugen. S i e erfüllen insbesondere 
a l s Abschlüsse e i n e g l i e d e r n d e F u n k t i o n . 

133 Zum B e i s p i e l V. 1196ff. (Gr. U 4 1 f f . ) vor der Wasserprobe und V. 1270ff. 
(Gr. 1 2 1 l f f . ) vor der Feuerprobe im V e r g l e i c h zu G a u t i e r s " E r a c l e " : 

"Do d i u rede ergangen was 
Do wolte der k a i s e r Focas 
Deheinen wis b e i t e n 
Ez h i e z s i c h d i e b e r e i t e n 
Die mit im varn solden 
Und daz wnder schöwen wolden 
Do s i e daz vernamen 
Zu der t i v e r s i e s c h i e r quamen 
Uf eine bruke d i u da was 
Do h i e z der k a i s e r Focas 
Gewinnen e i n v i l langez s e i l 
[...]" 
"Do h i e z der k e i s e r drate 
E i n f i u r e nach sinem r a t e 
An der s t r a z z e machen 
Mit v i l dürren spachen 
Daz wart s c h i e r e getan 
[...]" 

" I l ne se v a l t plus d e t r i e r ; 
une grant muele f i s t l o i e r 
entor E r a c l e l e v a r i e t " 
(V. 9 2 5 f f . ) . 

E r a c l e b e f i e h l t : 
"'Facent l e f e u ! ' E t c i l l e f o n t , 
q u i m e r v i l l e u s e crieme en ont" 
(V. 1037f.). 



Obwohl d i e s e E i n l e i t u n g s - und Schlußverse i n G a u t i e r s Werk 
nieist f e h l e n , i s t , wie gesagt, Ottes Bearbeitung insgesamt kür
zer . Damit u n t e r s c h e i d e t s i e s i c h von den bekannteren deutschen 
Übertragungen französischer Q u e l l e n des H e i n r i c h von Veldeke 
oder Hartmann von Aue. Otte t e i l t auch n i c h t deren Z i e l , i n 
Deutschland höfische Werte und Formen zu p r o p a g i e r e n . Während 
deshalb jene d o r t , "wo es um höfisches V e r h a l t e n geht, grund-
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s a t z l i c h e r , r i g o r o s e r " s i n d a l s i h r e V o r l a g e , w e i l s i e s i c h 
im Gegensatz zu den französischen D i c h t e r n e i n höfisches P u b l i 
kum e r s t h e r a n b i l d e n m ü s s e n , 1 3 5 r e d u z i e r t Otte gerade d i e höfi
schen Elemente, d i e ohnehin schon b e i G a u t i e r zumindest e x p l i 
z i t e r a l s etwa b e i Chrétien mit g e i s t l i c h e n verbunden s i n d . Gau
t i e r a d a p t i e r t G e i s t l i c h e s für e i n höfisches Publikum - man beach
te d i e mit "Signor" eingeleitete Anrede (V. 3367, 5119) -, Otte dage
gen wendet s i c h an einen n i e näher s p e z i f i z i e r t e n , a l l g e m e i n e r e n 
A d r e s s a t e n k r e i s . Noch d e u t l i c h e r wird s i c h d i e Diskrepanz zwi
schen dem höfischen D i c h t e r G a u t i e r und dem deutschen B e a r b e i 
t e r Otte i n T e i l I I z e i g e n . Aber b e r e i t s für den h i e r zu be
sprechenden T e i l I b l e i b t f e s t z u h a l t e n , daß Otte a l s e i n z i g e n 
A b s c h n i t t des ganzen Werkes gerade denjenigen ausbaut, der von 
der 1vor-höfischen 1 Lebensphase des Helden b e r i c h t e t , daß für 
ihn d i e Zugehörigkeit s e i n e r F i g u r e n zum Adel e i n e weniger ent
scheidende R o l l e s p i e l t - Myriados i s t "burgaere" (V. 178; Gr. 
167) und n i c h t "senator" (V. 115), E r a c l i u s i s t nach s e i n e r Tau
fe a l s Gotteskämpfer v o r g e s t e l l t , n i c h t e r s t nach der Schwert
l e i t e -, daß er s i c h unter V e r z i c h t auf e i n e höfische S t i l i s i e 
rung auf g e i s t l i c h e Figurenmerkmale beschränkt (Myriados, C a s s i 
n i a und A t h a n a i ' s ) 1 3 6 und schließlich, daß er b e i den von G a u t i e r 
134 K. Ruh, Höfische Epik des deutschen M i t t e l a l t e r s , Bd. 1: Von den Anfängen 

b i s zu Hartmann von Aue, 2. verb. A u f l . , B e r l i n 1977, S. 78. 
135 V g l . K. Ruh, a.a.O., S. 78. - Zu den s o z i o k u l t u r e l l e n Einflüssen v g l . auch 

J . Bumke, Die romanisch-deutschen Literaturbeziehungen im M i t t e l a l t e r , 
a.a.O., S. 267f. 

136 Ottes G e s t a l t e n gehorchen eher dem P r i n z i p des imitdbile a l s d i e G a u t i e r s . 
Sogar Elemente alltäglicher Erfahrung dringen i n d i e Figurenkonzeption 
e i n ( v g l . V. 444ff., 451, 2331f.; Gr. 424ff., 431, 2252f.). Dennoch i s t 
s i e selbstverständlich n i c h t a l s " r e a l i s t i s c h " zu bezeichnen. A l l e r d i n g s 
l o c k e r t Otte d i e S t i l i s i e r u n g s e i n e r Figuren im V e r g l e i c h zu G a u t i e r . Zur 
Konzeption des Helden E r a c l i u s v g l . S.81 und 122 d i e s e r A r b e i t . 



unabhängigen Beschreibungen k e i n e ausgesprochenen Präferenzen 
für den höfischen B e r e i c h z e i g t . Uberhaupt berühren d i e Verän
derungen des o f f e n b a r v i e l s e i t i g g e b i l d e t e n Otte d i e v e r s c h i e d e n 
st e n G e biete: Stärkere h i s t o r i s c h e E i n k l e i d u n g und Reminiszen
zen des w e l t l i c h e n Rechts stehen neben der C a s s i n i a i n den Mund 
gel e g t e n religiösen J e n s e i t s v o r s t e l l u n g (V. 584-99; Gr. 554-
69), neben religiöser Farbsymbolik und neben der e i n z i g e n 
a m p l i f i e a t i o e i n e s höfischen M o t i v s , d i e den handwerklichen Auf
wand s c h i l d e r t , dessen es b e d a r f , um d i e Damen p r u n k v o l l auszu
s t a f f i e r e n . 

2.2.2 T e i l I I (V. 2568-4531; Gr. 2489-4416) 

Mi t dem A n g r i f f aus Ravenna gerät das durch d i e e x z e s s i v e Zu
wendung des K a i s e r s zu s e i n e r F r a u ohnehin prekäre G l e i c h g e w i c h t 
i n s Schwanken. Damit i s t der von E r a c l i u s schon vor der Hoch
z e i t i m p l i z i t angekündigte (V. 2386-89; Gr. 2307-10) Moment ge
kommen, an dem das Verhältnis des Focas zu A t h a n a i s , aber auch 
das V e r t r a u e n zu seinem B e r a t e r e r n s t h a f t auf d i e Probe g e s t e l l t 
werden. Es geht a l s o i n d i e s e r M i t t e l p a r t i e weder um ei n e Prü
fung des E r a c l i u s noch um d i e der von ihm ausgewählten K a i s e r i n , 
deren V e r h a l t e n j a von v o r n h e r e i n an das i h r e s Mannes gebunden 
w i r d und deshalb n i c h t i n Frage s t e h t . 1 3 7 Ausgangspunkt und F o l 
ge der Minnehandlung beruhen vielmehr darauf, daß der durch d i e 
Li e b e v e r b l e n d e t e Focas seinem B e r a t e r mißtraut, sobald es s i c h 
um s e i n persönliches Lebensglück h a n d e l t , obwohl er ihn zuvor a l s 
Geschenk Gottes erkannt h a t : 

137 V g l . auch d i e Vorausdeutung i n V. 2793-97 (Gr. 2705-09). 



"Er sprach i c h dunche mich e i n s a e l i c h man 
Daz i c h dine chunde i e gewan 
E r a c l i e l i e b e r f r i u n t min 
Ezn mohte anders n i h t s i n 
Wan daz mirz got g e s t a t e t hat" (V. 26 49ff.; Gr. 2565ff.) 

Im " E r a c l e " , wo ohnehin d i e F i g u r des K a i s e r s weniger p r o f i l i e r t 
e r s c h e i n t , f e h l t d i e s e religiöse Transzendierung ebenso wie d i e 
P a r a l l e l e zwischen Focas und dem Helden E r a c l i u s , der, sobald 
er s e l b s t a l s K a i s e r zu Ruhm gelan g t i s t , ähnlich wie s e i n Vor
gänger das V e r t r a u e n zu Gott vergißt und a l s Häretiker den S t e r 
nen größeren Glauben schenkt. 

Mit dem Hinweis auf d i e g e i s t l i c h e E i n k l e i d u n g der M i t t e l p a r 
t i e s o l l n i c h t b e s t r i t t e n werden, daß Otte gerade durch d i e f a r 
b i g e F i g u r der ganz und gar n i c h t frommen Morphea der L i e b e s 
g e s c h i c h t e e i n Eigengewicht v e r l e i h t . Wer aber wie Maertens 

1 38 
nur "Athanais und P a r i d e s " i n s Zentrum rückt, unterschlägt 
eine w i c h t i g e Komponente. 

Den Aufbau des zweiten H a u p t t e i l e s c h a r a k t e r i s i e r t im Gegen
sat z zur z w e i t e i l i g e n , p a r a l l e l i s t i s c h - a d d i t i v e n S t r u k t u r des 
e r s t e n e i n e abgerundete, symmetrische D r e i t e i l i g k e i t , d i e s i c h 
aus dem Wechsel der dominanten F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n e n und dem 
des Schauplatzes von o f f e n e r und v e r d e c k t e r Handlung e r g i b t : 

Rom (Ravenna): Rom: (Ravenna) Rom: 

F o c a s / E r a c l i u s Athanais/Parides F o c a s / E r a c l i u s 
(Athanais/Parides) 

Im M i t t e l p u n k t des ersten Abschnitts stehen Focas und Eraclius mit 
i h r e r huote-Debatte. Der B l i c k r i c h t e t s i c h von Rom nach Ra
venna, wohin be i d e mit dem Heer aufbrechen, nachdem Athanai's 
e i n g e s p e r r t worden i s t . 
Den zweiten, z e n t r a l e n A b s c h n i t t bestimmt d i e L i e b e s g e s c h i c h 
te zwischen der i n Rom v e r b l i e b e n e n K a i s e r i n und P a r i d e s . 
Im d r i t t e n A b s c h n i t t kehren Focas, E r a c l i u s und das Heer aus 
Ravenna nach Rom zurück, wo d i e beiden b i s h e r (zumindest äußer-

138 So Maertens' Überschrift der M i t t e l p a r t i e (a.a.O., S. 42). 



l i e h ) g etrennten Z w e i e r k o n s t e l l a t i o n e n F o c a s / E r a c l i u s und 
A t h a n a i s / P a r i d e s a u f e i n a n d e r t r e f f e n . Den so entstehenden 
K o n f l i k t löst nach längerer Verhandlung schließlich d i e Ehe
scheidung . 

A b s c h n i t t 1 (V. 2568-2840; Gr. 2489-2752): 

D i e s e r e r s t e A b s c h n i t t zerfällt s e i n e r s e i t s i n d r e i T e i l e , de
ren Handlungselemente im d r i t t e n A b s c h n i t t i n umgekehrter, sym-

139 
m e t r i s c h e r R e i h e n f o l g e wieder aufgenommen werden. Die Nach
r i c h t vom A n g r i f f auf das R e i c h , der für Focas d i e V o r b e r e i t u n g 
e i n e s Feldzuges unumgänglich macht ( a ) , und der B e r i c h t vom Auf
bruch des k a i s e r l i c h e n Heeres bzw. von den e r s t e n Kämpfen vor 
Ort (c) rahmen das z e n t r a l e Gespräch zwischen Focas und seinem 
B e r a t e r (b) e i n . 

zu ( a ) : Der A n g r i f f und s e i n e Folgen 

Focas kann s i c h e r s t zum Handeln entschließen, a l s ihn d i e 
Fürsten dazu ermahnen, an "des r i c h e s e r e " zu denken (V. 2590-
97; Gr. 2506-13), während G a u t i e r s L a i s , von dessen Vernachlässi
gung p o l i t i s c h e r Aufgaben auch n i e d i e Rede i s t , unverzüglich 
s e l b s t d i e I n i t i a t i v e e r g r e i f t : "S'ost f a i t semonre s i s'atorne" 

1 40 
(V. 2974). Auch ihm fällt d i e Trennung von s e i n e r Frau schwer 

139 V g l . S. 163f. 
140 V g l . auch V. 3179f.: "La v i e n t delivrement e t t o s t / u i l ot f a i t a j o u s t e r 

s 1 o s t . " 



(V. 2983-86), aber d i e für ei n e H e r r s c h e r g e s t a l t ungebührliche, 
ausdrückliche Überordnung des p r i v a t e n über das p o l i t i s c h e In
t e r e s s e ( " E r a c l i u s " V. 2602-07; Gr. 2518-23) kommt für ihn n i c h t 
i n Frage. Otte i n s i s t i e r t damit n i c h t nur stärker auf der Macht 
der L i e b e , sondern s t e l l t in Focas zudem einen vom späteren K a i 
ser E r a c l i u s unterschiedenen H e r r s c h e r t y p dar und d u r c h b r i c h t 
auf d i e s e Weise G a u t i e r s e i n s i n n i g e S t i l i s i e r u n g . 

141 
E i n für O t t e s S t r u k t u r i e r u n g s t e c h n i k t y p i s c h e r Schlußexkurs 

(V. 2615-44; Gr. 2531-60) b e r i c h t e t , vom F a l l des Focas a b s t r a 
h i e r e n d , über d i e Sorge der Menschen, das zu v e r l i e r e n , was ihnen 
t e u e r i s t . Neben Ot t e s Versuch, das Phänomen der huote zu e r 
klären, ohne auf d i e übliche, nur n e g a t i v e Schablone von E i f e r 
sucht oder Besitzdenken zu r e k u r r i e r e n , s i n d insbesondere d i e be
tonte Allgemeingültigkeit ( " A l l e r hande l i u t e " , "noch h i u t e " ) 
und d i e thematische Ausweitung i n s Grundsätzliche hervorzuhe
ben, während s i c h G a u t i e r an d i e s e r S t e l l e nur auf den " f i n s 
amans" und d i e höfische L i e b e b e z i e h t (V. 2992-3006). Anders a l s 
Otte erwähnt e r auch n i c h t d i e p r i n z i p i e l l e Dichotomie der L i e b e 
a l s verblendende, aber ebenso e r z i e h e r i s c h e Macht. Es e n t s p r i c h t 
überhaupt O t t e s Denkstruktur, s t e t s mehrere Aspekte zu sehen: Man 
denke an s e i n s i c h durch den W i d e r s t r e i t von Gut und Böse aus-
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zeichnendes G e s c h i c h t s b i l d , das Nebeneinander des D i e n s t e s an 
Gott i n klösterlicher Askese ( C a s s i n i a ) , i n bürgerlichem Wohl
stand ( C a s s i n i a und Myriados) und im Amt des K a i s e r s ( E r a c l i u s ) , 
das Nebeneinander von schüchternem und gewitztem Pferdeverkäufer 
141 Man muß mit größerer Bestimmtheit a l s Frey ( T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, 

a.a.O., S. 167) von der Originalität d i e s e r i n C fehlenden S t e l l e ausgehen. 
Abgesehen von der mehrfach auch andernorts im Werk begegnenden diep-Meta-
pher, d i e auch Frey erkennt, haben gerade diese Verse - anders a l s f a s t 
a l l e anderen Exkurse im " E r a c l i u s " - eine Stütze i n der französischen Vor
lage (V. 2 9 9 2 f f . ) , wenngleich Otte deren höfische S t i l i s i e r u n g r e d u z i e r t . 
Ohne genaue Kenntnis der Quelle behauptet dagegen Frey, der französische 
Text passe "genau" zu dem der Hs. C, den er offenbar um jeden P r e i s von dem 
V e r d i k t des oombuvendi non oonfevendi b e f r e i e n möchte. - Auch s e i n " i n h a l t 
l i c h e s Argument" kann man n i c h t g e l t e n l a s s e n : Die Verse 2311 und 2318 
(= Frey 2390, 2397) besagen keineswegs, daß Focas "zuvor der huote abge
schworen" hat, um s i e "zu seinem großen Schaden doch anwenden" zu wollen. 
Die Unausweichlichkeit der Minne schließlich begegnet n i c h t nur an d i e s e r 
S t e l l e ( v g l . V. 2555ff.; Gr. 2476). 

142 V g l . K a p i t e l 1.2. 



oder das der beiden He r r s c h e r t y p e n Focas und E r a c l i u s . 

zu (b): Das Gespräch über d i e huote 

Otte v e r l e i h t der durch e i n e von G a u t i e r unabhängige E i n l e i 
tung (V. 2645-49; Gr. 2561-65) hervorgehobenen Debatte zwischen 
Focas und E r a c l i u s e i n e eigene, 'dramatische' Dynamik, macht s i e 
zu einem Bravourstück rhythmisch abwechslungsreich k o n t u r i e r -
t e r Dialogführung, obwohl er s i e i n h a l t l i c h w e s e n t l i c h a l l g e m e i 
ner, a b s t r a k t e r g e s t a l t e t . 

Nachdem Focas i n e i n e r längeren Rede einführend den Gesprächs 
gegenständ d a r l e g t (V. 2649-75; Gr. 2565-91), entzündet s i c h an 
der für i h n unerwarteten, ablehnenden Reaktion s e i n e s Gegenübers 
e i n s t i c h o m y t i s c h e r Schlagabtausch (V. 2676-83; Gr. 2 5 9 2 - 9 9 ) . 1 4 4 

D i e s e r veranlaßt b e i d e , i h r e n j e w e i l i g e n Standpunkt ausführli
cher zu begründen, der s i c h a l s These und A n t i t h e s e auf huote 

und Ehe im allgemeinen b e z i e h t , n i c h t nur auf den konkreten 
1 4 5 

F a l l . Der 34 Verse lange R e d e t e i l des E r a c l i u s b i l d e t dabei 
das Zentrum des gesamten D i a l o g s und i s t zudem durch I n i t i a l e n 
(V. 2695 und 2729; Gr. 2611 und 2644) schon o p t i s c h abgehoben. 
A l s Focas nach d i e s e r Grundsatzerklärung unbewegt auf s e i n e r Po
s i t i o n v e r h a r r t , f o l g t e i n e r n e u t e r Wortwechsel (V. 2746-51; Gr. 
2662-67) , b i s schließlich K a i s e r und B e r a t e r i h r e unversöhnt ge
b l i e b e n e n P r i n z i p i e n resümieren. 
143 Zur Dichotomie des Kampfes v g l . S. 145. 
144 Im " E r a c l e " begegnet di e s e s S t i l m i t t e l insgesamt s e l t e n e r ( v g l . h i e r l e 

d i g l i c h V. 3128-31 i n einer Kombination von Stichomythie und Distichomyth 
145 Unabhängig von Gautier läßt Otte den Kaiser s i c h auf d i e i n der mhd. L i 

t e r a t u r häufiger z i t i e r t e n b i b l i s c h e n G e s t a l t e n Salomon und Samson beru
fen (Könige I, 11, 1-13; R i c h t e r , 14, 12-18 und 16, 4-21). Die Anspielung 
b l e i b t sehr vage (V. 2685ff.; Gr. 2 6 0 1 f f . ) . V g l . "De Amore" des Andreas 
Capellanus (hg. v. e. T r o j e l , a.a.O., S. 338). - E r a c l i u s v e r b i n d e t das 
Motiv vom "Übeln wîp" ( v g l . u.a. "Daz buoch von dem Übeln wîbe", hg. v. 
E.A. Ebbinghaus, 2. neubearb. A u f l . , Tübingen 1968 [= ATB 46], V. 239-
56) mit e i n e r Argumentation, d i e auch b e i G o t t f r i e d im /îuoto-Exkurs 
des " T r i s t a n " begegnet (hg. v . F. Ranke, a.a.O., V. 17871-95). 



Die durch d i e Stichomythie r h y t h m i s i e r t e Dialogführung 
s e t z t Otte jedoch n i c h t i n e r s t e r L i n i e dazu e i n , um i n 'rea
l i s t i s c h e r ' Weise d i e innere Erregung der P r o t a g o n i s t e n widerzu
s p i e g e l n . Dem s t e h t der gerade für s e i n Werk c h a r a k t e r i s t i s c h e 
Tenor des Allgemeinen und Grundsätzlichen entgegen, der n i c h t 
nur den Rahmen der s p e z i f i s c h höfisch k o n z i p i e r t e n L i e b e sprengt, 
sondern sogar über das Verhältnis von Mann und Frau hinausgeht, 
um es i n den umfassenderen Zusammenhang menschlichen V e r h a l t e n s 
überhaupt zu r ü c k e n , 1 4 6 der auch d i e Grenzen höfischer E x k l u s i 
vität aufhebt. E r a c l i u s s t e l l t den mächtigen Herzog auf ei n e 
S t u f e mit dem armen Bauern (V. 2700ff.; Gr. 2616ff.) und s p r i c h t 
f a s t s t e t s von den Menschen, den Frauen und den Männern im a l l 
gemeinen, während s i c h E r a c l e stärker auf Athanais k o n z e n t r i e r t 
und s i e höfisch k o r r e k t "ma dame" nennt (V. 3046, 3080). Ottes 
Präsentation, d i e durch den g e z i e l t e n Gebrauch der Stichomythie 
b e l e b t i s t und auf d i e s e A r t den p r i n z i p i e l l e n Ton des I n h a l t s 
wettzumachen sucht, d i e n t d i d a k t i s c h e n I n t e n t i o n e n . Der deutsche 
Autor s t r e b t d i e Belehrung e i n e s Publikums an, das er n i c h t auf 
einen bestimmten Stand begrenzt verstanden wissen w i l l . Es 
geht ihm n i c h t wie G a u t i e r a l l e i n um d i e O p p o s i t i o n von unhöfi-
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scnem K a i s e r und höfischer K a i s e r i n , sondern um d i e a l l g e m e i 
nere von rechtem und unrechtem V e r h a l t e n , überhaupt läßt s i c h der 
D i a l o g gleichsam a l s i n s i c h geschlossenes Lehrstück aus dem Zu
sammenhang herauslösen, i s t er im " E r a c l i u s " kaum m o t i v i e r t , denn 
während G a u t i e r s K a i s e r s i c h an seinen B e r a t e r mit der Frage wen
det, wie er s e i n e Frau am besten bewachen könne (V. 3018f.), 
s t e l l t Ottes Focas von Anfang an k l a r , s e i n Plan stehe f e s t ("Man 
146 Etwa V. 2717-21 (Gr. 2633-37): d i e "triwe" eines "biderben"; V. 2767-70 

(Gr. 2683-86): f r e i w i l l i g e s Handeln mit " r e h t e [ r ] l i e b e " vs. erzwungenes 
Handeln "mit vorhte"; V. 2782-84 (Gr. 2694-96): unbelohnter Dienst. Die 
beiden l e t z t e n B e i s p i e l e begegnen nur i n A/C ( v g l . Frey, T e x t k r i t i s c h e 
Untersuchungen, a.a.O., S. 177f. Ottes V o r l i e b e für "allgemeine Betrach
tungen" h a l t e n w ir, was das Werk im Ganzen b e t r i f f t , n i c h t für eine 
" p e t i t i o p r i n c i p i i " ) . 

147 i n der Ehe verstößt E i f e r s u c h t gegen den höfischen Kodex: "Nam maritus 
de uxore si n e t u r p i c o g i t a t i o n e suspicionem habere non p o t e s t " (Andreae 
C a p e l l a n i R e g i i Francorum De Amore. L i b r i très, hg. v. E. T r o j e l , 2. un-
veränd. Nachdr., München 1972, S. 146). 



lobe mich ode s c h e l t e " , V. 2668; Gr. 2584). E i n Grund für das 
ausführliche Gespräch l i e g t a l s o n i c h t v o r , wenngleich der E r 
zähler zu Beginn kurz andeutet, der K a i s e r gehe mit E r a c l i u s 
"ze r a t e " (V. 2647; Gr. 2563). 

E i n dem D i a l o g f o l g e n d e r Erzählerkommentar (V. 2788; Gr.2700) 
v e r a l l g e m e i n e r t das Thema des E i g e n s i n n s , der Focas' V e r s i c h e r u n g , 
er erkenne i n E r a c l i u s e i n Geschenk Gottes, Lügen s t r a f t . 
S e l b s t der Hinweis s e i n e s B e r a t e r s , Gott habe e i n e r Frau wie 
Athanais d i e Gabe der Tugend v e r l i e h e n (V. 2723; Gr. 2639), 
f r u c h t e t n i c h t . 

H i e r i n l i e g t im " E r a c l i u s " d i e e i g e n t l i c h e V e r f e h l u n g des 
K a i s e r s . 1 4 8 S i e beruht n i c h t etwa darauf, daß er autoritär über 
s e i n e Frau verfügt, wie I n g r i d Bennewitz-Behr aus h i s t o r i s c h 

149 
unangemessener S i c h t andeutet. 

Otte w i r d jedoch n i c h t wie G a u t i e r dem K a i s e r a l l e i n e d i e 
Schuld geben, obwohl e r den Anlaß für d i e " m i s s e t a t " g l e i c h f a l l s 
b e i ihm s i e h t . 1 5 0 So verwendet e r auch nur 10 s t a t t 28 V e r s e , 1 5 1 

um d i e Bewachung der K a i s e r i n zu b e s c h r e i b e n . N i c h t 24, sondern 
nur v i e r Männer mit i h r e n Frauen s i n d b e i Otte für d i e Verwahrung 
der Athanais zuständig, a l s Focas Rom verläßt. Das a n t i t h e t i 
sche, durch Enjambement verbundene, durch Reimtrennung aber 
g l e i c h z e i t i g g e s p a l t e n e Verspaar 2804f. (Gr. 2714f.) s p i e g e l t 
den Abstand von K a i s e r und K a i s e r i n auch im metrischen Rhythmus 
wider : 

"Athanays d i u qute 
Diu b e l e i p der k e i s e r f u r e " . 

148 C a l i n weist schon für den " E r a c l e " auf "the Emperor's renewed u n w i l l i n o -
ness to t r u s t E r a c l e " a l s dem Ausgangspunkt der Handlung des M i t t e l 
t e i l e s h i n (Structure and Meaning i n the Eracle by Gaut i e r d'Arras, i n : 
Symposium XVI, 1962, No. 4, S. 281f.), obwohl d i e s dort im V e r g l e i c h zum 
" E r a c l i u s " weniger a k z e n t u i e r t und v.a. n i c h t religiös t r a n s z e n d i e r t wird. 

149 Vom rechten Umgang mit S t e i n e n , Pferden und Frauen. Überlegungen zur In
t e r p r e t a t i o n von Ottes " E r a c l i u s " , i n : ZfdPh 103 (1984), S. 390f.; 
di e These, i n Athanais v o l l z i e h e s i c h eine "Entwicklung" von "Fremd
bestimmung" zu " e i n e r A r t von Selbstbestimmung" i s t t r o t z e i n i g e r der 
h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n Rechnunq tragender R e l a t i v i e r u n g n i c h t überzeugend. 

450 V g l . S. 166f. 
151 V. 2794-2803; Gr. 2706-15. " E r a c l e " , V. 3131-58. 



2 u ( c ) : Vor Ravenna 

Bevor Otte zu der i n Rom v e r b l i e b e n e n Athanais zurückblen
det, g e s t a l t e t e r d i e e r s t e n Kämpfe des k a i s e r l i c h e n Heeres vor 
Ravenna völlig unabhängig von s e i n e r V o r l a g e . Er n u t z t den 
Freiraum d i e s e r n i c h t u n m i t t e l b a r an d i e Haupthandlung rühren
den Passage, um s i c h s e l b s t a l s D i c h t e r zu p r o f i l i e r e n , aber 
auch, um den S t o f f s e i n e r I n t e n t i o n entsprechen umzuformen. 
Wenn Otte im Gegensatz zu G a u t i e r n i c h t nur d i e I n s t a l l a t i o n des 

ICO 
Heeres, sondern d i e Kämpfe s e l b s t s c h i l d e r t , so t u t er d i e s 
keineswegs a l s e i n i n t e r e s s i e r t e r S p e z i a l i s t , denn d i e ganze 
S t e l l e (V. 2806-40; Gr. 2718-52) w i r k t summarisch und un-
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präzise. Otte i s t vielmehr e i n D i c h t e r , der im Mi
krokosmos der vollständigen, ' h i s t o r i s c h e n B i o g r a p h i e 1 des 
Helden einen ebenso vollständigen Makrokosmos zu s c h a f f e n 
sucht, i n dem er a l l e w i c h t i g e n Themen und vor a l l e m a l l e 
möglichen Gesichtspunkte zusammenschließt, ohne s i c h auf einen 
bestimmten, etwa den höfischen, f e s t z u l e g e n . So n u t z t e r d i e s e 
S t e l l e , um auf d i e Dichotomie des Kampfes hinzuweisen: Dem po
s i t i v e n Aspekt, der V e r t e i d i g u n g des Reiches und dem zu erwer
benden "heldes l o p " (V. 2832; Gr. 2744), stehen Tod, Witwen-und 
Waisentum a l s n e g a t i v e K e h r s e i t e gegenüber (V.2823, 2838; Gr. 
2735, 2750). Für a l l e Kämpfenden, " r i t t e r " , "chnehte", aber 
ebenso "purgaer" z e i g t Otte deshalb Verständnis, ob s i e von Kamp
f e s l u s t oder Trauer, von Kühnheit oder Angst e r g r i f f e n s i n d . Um 
der grundsätzlichen P e r s p e k t i v e w i l l e n wird keine bestimmte F i 
gur, k e i n s i c h besonders auszeichnender Stand, n i c h t einmal e i n e 
der zwei P a r t e i e n hervorgehoben. B e r e i t s an den beiden S t e l l e n , 
d i e über Ehe und huote handeln (V. 2615ff.,2649ff.; Gr. 2531ff., 
2 5 6 5 f f . ) , beobachteten w i r d i e s e Tendenz zum Allgemeinen. Der An-
152 Gaut i e r meint, daß "ce n'est mie grans depors" [= agrément], und glaubt 

"assés d i r e mius", indem er mit der Lieb e s g e s c h i c h t e beginnt (V. 3215 
bzw. 3219) . 

153 Auch der Gedanke eines R e l i g i o n s k r i e g e s ( v g l . S. 47) wird n i c h t mehr 
a u f g e g r i f f e n . 



spruch e i n e s exemplarischen Minnekasus i s t zwar schon b e i Gau
t i e r vorgegeben, aber, wie wir sahen, e r w e i t e r t Otte den Rahmen. 
Daß dabei gerade das höfische Element an Bedeutung v e r l i e r t , 
w ird auch an der s i c h anschließenden L i e b e s g e s c h i c h t e d e u t l i c h . 

A b s c h n i t t 2 (V. 2841-4205; Gr. 2753-4096): 

Mit einem markanten E i n s c h n i t t (V. 2841-43; Gr. 2753-55) 
s e t z t der z e n t r a l e zweite A b s c h n i t t der M i t t e l p a r t i e e i n , d i e 
L i e b e s g e s c h i c h t e zwischen A t h a n a i s und P a r i d e s i n Rom. Im Gegen
sat z zu den symmetrisch a u f e i n a n d e r bezogenen A b s c h n i t t e n 1 und 3 
kennzeichnet i h n ei n e k o n t i n u i e r l i c h ansteigende Klimax, d i e im 
Ehebruch g i p f e l t . Auf den Ausgangspunkt (a), d i e Klage der K a i 
s e r i n über i h r e u n v e r d i e n t e I s o l a t i o n von der G e s e l l s c h a f t 
(V. 2844-96; Gr. 2756-2808), f o l g t a l s 1. Handlungsphase (b) der 
Besuch des M a i e n f e s t e s , wo s i c h A t h a n a i s und P a r i d e s i n e i n a n d e r 
v e r l i e b e n , ohne noch von den Gefühlen des anderen zu ahnen 
(V. 2900-3261; 1 5 4 Gr. 2812-3171). Die 2. Handlungsphase (c) führt 
durch d i e K u p p l e r i n Morphea be i d e Liebenden zusammen (V. 3262-
4 205; Gr. 3172-4096). Man e r i n n e r t s i c h , daß wir d i e s e S t r u k t u r 
auch i n den A b s c h n i t t e n 1a) und 1b) über Geburt und K i n d h e i t des 
E r a c l i u s im I. H a u p t t e i l beobachteten. 

154 Die Schreiber von A bzw. B setzen i n Vers 3255 gänzlich un m o t i v i e r t mitten 
im Gespräch zwischen Parides und s e i n e r Mutter eine I n i t i a l e . Die Struk
t u r a n a l y s e kann s i c h daran n i c h t o r i e n t i e r e n . Überhaupt läßt s i c h k e i n 
P r i n z i p für d i e Setzung der I n i t i a l e n ausmachen. Die Abstände s i n d unre
gelmäßig; meistens, aber durchaus n i c h t immer, dürften i n h a l t l i c h e K r i t e r i e n 
den Ausschlag geben. 



zu ( a ) : Der Klagemonolog der K a i s e r i n 

Nach e i n e r kurzen Erzählereinleitung s e t z t der Monolog e i n 
- e i n D a r s t e l l u n g s m i t t e l , das s i c h ausschließlich auf d i e L i e b e s 
g e s c h i c h t e der M i t t e l p a r t i e beschränkt und dessen Gebrauch Otte 
gegenüber G a u t i e r durchweg d e u t l i c h r e d u z i e r t . Darauf w i r d b e i 
der Besprechung des M i t t e l t e i l s i n seinem GesamtZusammenhang 
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noch näher eingegangen. Der Monolog b e s i t z t im " E r a c l i u s " 
nur mehr e i n D r i t t e l des ursprünglichen Umfangs ("Eracle" V. 3227-
3360). Otte läßt d i e zweite Hälfte ("Eracle" V. 3293ff.) völlig 
b e i s e i t e , d i e keine neuen Argumente b i e t e t , sondern A t h a n a i s ' A f 
f e k t s t e i g e r t und zu B i l d e r n v e r d i c h t e t . Die u n t e r s c h i e d l i c h e 
Konzeption des Monologs i n Q u e l l e und Bearbeitung l e n k t b e r e i t s 
zu Beginn d i e folgende L i e b e s g e s c h i c h t e i n i h r e j e w e i l s c h a r a k t e r i 
s t i s c h e Bahn. 

Im Gegensatz zur i m p u l s i v e n , mit z a h l r e i c h e n Exklamationen 
d u r c h s e t z t e n Anklage der französischen A t h a n a i s äußert d i e deut
sche i h r e Gedanken i n s t r i n g e n t e r A b f o l g e . A n s t a t t a u s z u r u f e n : 
"Dius! C o n f a i t e cose/c'onm'a por n o i e n t c h i e n c l o s e I" (V.3227f.) 
sucht s i e s i c h über den Beweggrund k l a r zu werden, der Focas 
veranlaßte, s i e e i n z u s p e r r e n (V. 2851; Gr. 2763). Nachdem s i e 
zunächst nach e i n e r Ursache b e i s i c h s e l b s t f o r s c h t , jede Schuld 
aber e n t s c h i e d e n von s i c h weisen kann, k e h r t s i e zur Ausgangs
f r a g e zurück (V. 2873; Gr. 2785) und f o l g e r t , s i e s e i verleumdet 
worden. Ihre l e t z t e Frage (V. 2884; Gr. 2796) b r i n g t s i e zu dem 
Schluß, es gebe i n der G e s e l l s c h a f t keine Gewähr, daß Loyalität 
angemessen gewürdigt wi r d , und läßt s i e d i e U n g e r e c h t i g k e i t be
kl a g e n , d i e i h r widerfährt. 

Wie im " E r a c l e " i s t d i e s e r Monolog durch d i e Spaltung der F i 
gur i n I n t e l l e k t und A f f e k t d i a l o g i s i e r t . B e i Otte aber dominie
ren s t a t t der Exklamationen d i e Fragen. Das Moment der R e f l e x i o n 
führt n i c h t dazu, daß s i c h d i e emotionale P o s i t i o n i h r e n Durch
bruch zur Reaktion v e r s c h a f f t e , denn gerade d i e Drohgebärde der 
155 V g l . S. 174f. 



französischen K a i s e r n (V. 3303) f e h l t . Die Anklage wird v i e l 
mehr zur Klage gedämpft. 

Der deutsche B e a r b e i t e r macht aus der Anklägerin, d i e s i c h 
a l s höfische Dame n i c h t nur i h r e r S c h u l d l o s i g k e i t , sondern auch 
i h r e r Schönheit bewußt i s t , 1 5 6 e i n e eher p a s s i v i h r Geschick e r 
l e i d e n d e , s i c h s e l b s t und d i e G e s e l l s c h a f t h i n t e r f r a g e n d e Ge
s t a l t . Wenn Otte zwar wie G a u t i e r grundsätzlich auf i h r e r S e i 
te s t e h t , aber zumindest n i c h t d e r a r t e n g a g i e r t gegen den K a i s e r 
P a r t e i e r g r e i f t wie d i e s e r , 1 5 ^ so hat er b e r e i t s h i e r s e i n e ab
weichende Bewertung des Ehebruchs am Ende der L i e b e s g e s c h i c h t e 
im Auge. Im übrigen s t e l l t e r auch d i e s e n Monolog i n den D i e n s t 
s e i n e r d i d a k t i s c h e n I n t e n t i o n . Daher s t r e b t e r nach perspiouitas 

i n der Gedankenführung, daher läuft d i e Argumentation auf d i e 
a l l g e m e i n r e l e v a n t e Frage nach der A u s s a g e k r a f t g e s e l l s c h a f t l i -
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chen Ansehens für den wahren Wert e i n e s Menschen hinaus. 

zu (b): Das F e s t 

Die römische costume, alljährlich e i n achttägiges F e s t zu 
159 160 f e i e r n , g i b t den Anstoß für d i e L i e b e s g e s c h i c h t e . Das F e s t 

156 Sie erwägt, aus Neid wegen i h r e r Schönheit verleumdet worden zu s e i n 
(V. 3252-54). 

157 V g l . insbesondere V. 32 59-61 des " E r a c l e " , wo s i c h der Erzähler i n den 
Monolog e i n s c h a l t e t , um Athanais i n i h r e r Anklage zu unterstützen. 

158 Das Thema wird auch b e i G a u t i e r angesprochen, aber schon aufgrund der 
Pl a c i e r u n g mitten im Monolog (V. 3273ff.) n i c h t besonders hervorgehoben. 

159 "Ze i n gendem meien" (V. 2905; Gr. 2817) - eine Anspielung auf A r t u s , 
den "meienbaere[n] man" (Wolframs " P a r z i v a l " , Studienausgabe der Ausgabe 
von K. Lachmann, B e r l i n 1965, V. 281,16)? 

160 Schon Ovid e r a c h t e t e d e r a r t i g e Gelegenheiten a l s besonders günstig, um 
Liebesbeziehungen anzuknüpfen (Publius Ovidius Naso, Liebeskunst. L a t e i 
n i s c h - d e u t s c h , nach der Übersetzung W. Hertzbergs bearb. v. F. Bürger-
München, München 1969, S. 12-18 und S. 140; v g l . auch Amores, L a t e i n i s c h 
und deutsch v. W. Marg und R. Härder, 6., Überarb. und verb. A u f l . , 
Darmstadt 1984, S. 111-15). 



b e f r e i t d i e K a i s e r i n k u r z f r i s t i g aus ihrem äußeren Gefängnis, 
um s i e es im noch st r e n g e r e n Gefängnis der Minne wieder v e r l a s 
sen zu sehen. 

Nach der Beschreibung des üblichen F e s t a b l a u f s (V. 2900ff.; 
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Gr. 2812ff.) f o l g e n der Monolog der K a i s e r i n und der des Pa
r i d e s . P a r a l l e l dazu werden i h r e r b e i d e r u n m i t t e l b a r e Reaktion 
auf das F e s t g e s c h i l d e r t . Von G a u t i e r s fünf Monologen übernimmt 
Otte a l s o nur zwei. 

Während des F e s t e s läßt der französische D i c h t e r i n d r e i 
Monologen d i e P e r s p e k t i v e von P a r i d e s , Athanai's und erneut P a r i 
des a l t e r n i e r e n und v e r m i t t e l t dadurch stärker a l s Otte den E i n 
druck der Simultaneität. Die W e c h s e l s e i t i g k e i t der L i e b e wird 
vom Erzähler auch von Anfang an betont (V. 3493f.). Otte f o l g t 
dagegen seinem S t r u k t u r p r i n z i p der p a r a l l e l i s t i s c h e n Sukzession 
und s p r i c h t von " i n beiden" (V. 3182; Gr. 3092) e r s t am Ende 
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der zwei Monologe des " E r a c l i u s " . Indem Otte n i c h t mit dem 
Monolog der neu h i n z u t r e t e n d e n F i g u r des P a r i d e s b e g i n n t , sondern 
vom Klagemonolog an b e i der P e r s p e k t i v e der Athanais b l e i b t , kommt 
d i e Notwendigkeit der von E r a c l i u s angekündigten verhängnisvol
l e n Entwicklung d e u t l i c h e r zum Ausdruck. Nach dem Motto "Lange 
rede s u l wir l a n " (V. 3013; Gr. 2925) s t e u e r t er deshalb auch so
g l e i c h auf den Monolog der a u g e n b l i c k l i c h von der Macht der L i e 
be e r g r i f f e n e n K a i s e r i n zu und b e s e i t i g t G a u t i e r s ausführlichere 
161 G a u t i e r s Athanais, d i e a l s H e r r s c h e r i n größere Machtbefugnisse b e s i t z t 

a l s d i e deutsche ( v g l . S. 133 /Anm. 128 ), beehrt üblicherweise das F e s t 
mit ihrem Besuch, während es s i c h b e i Otte um einen Ausnahmefall handelt, 
wenn der K a i s e r abwesend i s t . 

162 Das Fe s t k o n z i p i e r t Otte s e i n e r allgemeinen Tendenz entsprechend weniger 
s t a n d e s e x k l u s i v a l s G a u t i e r ("Eracle" V. 3377f., 3382ff. , 4 3 5 1 f f . ) , der 
i n diesem Rahmen höfischer S t i l i s i e r u n g sogar d i e Bewacher a l s "cheva
l i e r [...] b i e l et gent" bezeichnet V. 3413). Im " E r a c l i u s " s i n d " P f a f f e n 
und l e i e n " , Frauen und Männer ohne so n s t i g e S p e z i f i z i e r u n g (V. 2906 und 
2910; Gr. 2818 und 2822) b e i a l l e n Arten von Betätigungen v e r e i n t , r i t 
t e r l i c h e m buhurt, aber auch allgemeinen s p o r t l i c h e n Bewerben wie Weitwurf 
und -sprung neben Singen, Musizieren und Tanzen. - Auch Parides z e i c h n e t 
s i c h b e i Otte weniger durch seinen Stand aus, a l s durch gottgegebene 
Schönheit, Klugheit und L e i s t u n g . Er wird nur einmal "juncherre" genannt 
(V. 2997; Gr. 2909), während Gautier immer wieder auf s e i n e r vornehmen Ab
stammung i n s i s t i e r t (V. 3461, 3480f.). 

163 V g l . Ottes S t r a t e g i e , d i e Paare Myriados-Cassinia und Focas-Athanais 
zu beschreiben (S. 103 und 134 der A r b e i t ) . 



S c h i l d e r u n g des e r s t e n B l i c k k o n t a k t s zwischen A t h a n a i s und Pa-
. , 164 r i d e s . 

Den Umfang des wie b e i G a u t i e r durch den W i d e r s t r e i t von Ge
fühl und Gewissen d i a l o g i s i e r t e n Liebesmonologs der K a i s e r i n r e 
d u z i e r t O t t e auf etwa e i n V i e r t e l (V. 3022-88; Gr. 2934-3000; 
" E r a c l e " V. 3541-3722). Anders a l s b e i dem e r s t e n Monolog f o l g t 
e r zu Beginn z i e m l i c h eng dem Text s e i n e r Q u e l l e , 1 ^ 5 um jedoch 
auf andere Weise f o r t z u f a h r e n . Während s i c h G a u t i e r s A t h a n a i s 
zunächst nur darum s o r g t , ob P a r i d e s i h r e L i e b e e r w i d e r t 1 und 
wie s i e s i c h ihm m i t t e i l e n k ö n n t e , 1 ^ 7 und i h r Gewissen s i c h e r s t 
danach e r n s t h a f t e r meldet (V. 3 6 3 1 f f . ) , w e i s t s i c h O t t e s K a i s e r i n 
s o f o r t z u r e c h t , nachdem s i e s i c h i h r e s Gefühls bewußt geworden 
i s t . S i e geht dabei zudem härter mit s i c h i n s Gericht, spricht sich 
a l s a l s "tumbe" an (V. 3032; Gr. 2944), n i c h t wie d i e mit s i c h 
s e l b s t n a c h s i c h t i g e r e französische A t h a n a i s a l s "ma douce suer" 
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oder "amie" (V. 3635, 3517, 3644). Der innere W i d e r s t r e i t 
endet dementsprechend im " E r a c l i u s " anders a l s im " E r a c l e " : O t t e s 
164 Der Aufbau d i e s e r Szene im " E r a c l e " z e i g t , wie s i c h Athanais immer i n t e n 

s i v e r Parides zuwendet: 

- Beschreibung des - Beschreibung des 
Parides (allgemeines Parides ( d e t a i l -
E r s c h e i n u n g s b i l d , l i e r t aus Athanais' "La dame esgarde 
V. 3462 f f . ) Nähe, V. 3479-90) et e l e l u i , en un 
P. ta n z t vor A. - P. tanz t vor A. 
(er möchte s i e auf- ( i h r gefällt a l l e s , 

pensé c i e n t andui" 
(V. 3493 f.) 

h e i t e r n , V. 3467 f f . ) was er t u t , V. 3491 f.) 
165 Ottes V. 3024-29 (Gr. 2936-41) und G a u t i e r s V. 3544-48. 
166 Die Angst vor mangelnder Gegenliebe gehört zum typischen M o t i v r e s e r v o i r 

der Liebesmonologe, wird von Otte aber n i c h t r e z i p i e r t ( B e i s p i e l e für d i e 
ses Motiv b e i H. Bußmann, Der Liebesmonolog im frühhöfischen Epos. Ver
such e i n e r Typbestimmung am B e i s p i e l von E i l h a r t s Isa1de-Monolog , i n : 
Werk-Typ-Situation. Studien zu poetologischen Bedingungen i n der älteren 
deutschen L i t e r a t u r , H. Kuhn zum 60. Geburtstag, hg. v. I. G l i e r u.a., 
S t u t t g a r t 1969, S. 51). 

167 Auch das i n höfischer L i t e r a t u r v e r b r e i t e t e Motiv des S p i e l s der Augen, 
das h i e r im " E r a c l e " erneut auftaucht (V. 3575ff.) und s i c h b e i Parides 
wiederholt (V. 3728-45), übergeht Otte. 

168 Wenn I l s e Nolting-Hauff meint, G a u t i e r s Athanais s e i "passiv-ichbezogen, 
d i e Gegenposition a g g r e s s i v " , so t r i f f t d i e s weit mehr auf Ottes F i g u r 
zu (Die S t e l l u n g der L i e b e s k a s u i s t i k , a.a.O., S. 47). 



K a i s e r i n g i b t s i c h schließlich zwar auch ihrem Gefühl g e s c h l a 
gen, empfindet es aber g l e i c h w o h l a l s Sünde (V. 3078; Gr. 2990). 
Die französische At h a n a i s hingegen b e f r e i t s i c h von j e g l i c h e m 
Schuldbewußtsein, indem s i e s i c h auf eine t y p i s c h e , Otte fremde 
Argumentation der höfischen K a s u i s t i k stützt, wonach der 
ftn'amcr, Ehebruch e i n g e s c h l o s s e n , wegen s e i n e s e r z i e h e r i s c h e n 

16 9 
Wertes Gott durchaus wohlgefällig s e i . Dennoch nimmt G a u t i e r s 
Monolog der K a i s e r i n , wie I l s e N o l t i n g - H a u f f es ausdrückt, e i n e 
"eigentümliche M i t t e l s t e l l u n g " e i n , 1 7 0 w e i l auch i n ihm das 
Problem des "Sagens" der höfischen Konfliktmonologe von der r e 
ligiösen P e r s p e k t i v e überlagert wi r d . B e i O t t e , der j a ganz a l l 
gemein Höfisches r e d u z i e r t , i s t das Argument der c h r i s t l i c h e n Mo
r a l gegen d i e s e L i e b e u n g l e i c h stärker ausgeprägt. Der Gedanke, 
i h r Gefühl m i t z u t e i l e n , kommt deshalb i n Ottes K a i s e r i n noch 
n i c h t einmal auf. D i e s e r V e r g l e i c h zwischen Q u e l l e und B e a r b e i 
tung e r h e l l t , daß de Boors A n s i c h t , im " E r a c l i u s " verwandle s i c h 
d i e K a i s e r i n vom "Muster e i n e r keuschen G a t t i n i n ein e l i s t e n 
r e i c h e B e t r ü g e r i n " , 1 7 1 zumindest im H i n b l i c k auf d i e Q u e l l e r e l a 
t i v i e r t werden muß. 

Die U b e r l e i t u n g des Erzählers zum Monolog des P a r i d e s i s t 
bezeichnend für Ot t e s Rezeption der höfischen Liebe und für s e i 
ne Tendenz, s i c h auf das äußerlich ' S i c h t b a r e ' zu k o n z e n t r i e r e n , 
i n n e r e Vorgänge hingegen nur ins o w e i t i n s e i n Werk aufzunehmen, 
a l s es für den Erzählvorgang vonnöten i s t . Das Eigengewicht, das 
s i c h im " E r a c l e " schon durch den um e i n V i e l f a c h e s größeren Umfang 
e r g i b t , läßt e r i n seinem Werk den Monologen n i c h t zukommen. S t a t t 
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der an Chrétiens "Cligès" erinnernden t h e o r e t i s c h e n D i s k u s s i o n 
169 V g l . P. imbs, De l a f i n ' a m o r , i n : CCM 12 (1969), S. 267. B e i G a u t i e r l a u t e t 

d i e S t e l l e f o l g e n d e r m a ß e n (V. 3 7 1 0 f f . ) : 
"Mais c u i Amors t i e n t a s é s p r é s , 
o r g u e l I i t au t e t f e l o n n i e q u ' i l aime honor e t c o r t o i s i e 
e t f a u s s e t é e t v i l o n i e , e t f i n e Largece e s t s ' a m i e , 
e t s i l ' e s t r u i t de grant l a r g e c e , Or amerai s i s e r a i l a r g e , 
de c o r t o i s i e e t de prouece ; c a r Amors f i n e l e m'encarge 
e t s ' e n amor a un m e s f a i t , que je l e s o i e , e t j e l s e r a i 
ces coses font ve r s Diu bon p l a i t , e t sor i ç o u s i a q u e r r a i . " 

170 Die S t e l l u n g der L i e b e s k a s u i s t i k , a . a . O . , S. 58/59. 
171 G e s c h i c h t e der deutschen L i t e r a t u r , Bd . 2 , a . a . O . , S. 26. 
172 V g l . G. Raynaud de Lage , De quelques images de C h r é t i e n de Troyes chez 

G a u t i e r , i n : M é l . P e l l e g r i n i , 1971, S. 490-92. 



über d i e Ansprüche des fin'amor (V. 3520ff.) s c h i l d e r t e r 
d i e t y p i s c h e n , i n der o v i d i s c h e n T r a d i t i o n stehenden Minne-
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symptôme, d i e s i c h an P a r i d e s m a n i f e s t i e r e n : den Wechsel der 
G e s i c h t s f a r b e , d i e Schwächung des Körpers, Z i t t e r n von Armen 
und Beinen sowie Geistesabwesenheit (V. 3101-19; Gr. 3014-31). 

Der Monolog des P a r i d e s (V. 3129-80, Gr. 3041-90) i s t im 
" E r a c l i u s " b i s auf zwei Anklänge an G a u t i e r s zweiten Monolog 
d i e s e r F i g u r 1 7 5 selbständig g e s t a l t e t . Der grundlegende Unter
s c h i e d zu dem der K a i s e r i n b e s t e h t d a r i n , daß s i c h für P a r i d e s 
das Problem der Legitimität n i c h t s t e l l t , e r v.a. das äußere H i n 
d e r n i s der huote b e k l a g t (V. 3159; Gr. 3069). Dem Wunsch s t e h t 
h i e r n i c h t das Bewußtsein der Unrechtmäßigkeit, sondern das der 
(v e r m e i n t l i c h e n ) Unerfüllbarkeit e n t g e g e n . 1 7 ^ Der g e s e l l s c h a f 
tliche Abstand des Liebenden zu A t h a n a i s i s t d a b e i im " E r a c l i u s " 
weniger w i c h t i g a l s im " E r a c l e " (V. 3755ff., 3782f.), wo P a r i d e s 
d i e K a i s e r i n zudem a l s u n e r r e i c h b a r e , grausame H e r r i n b e t r a c h 
t e t , d i e i h n töten ließe, wüßte s i e von s e i n e r L i e b e zu i h r 
(V. 3760-64). B e i Ott e dagegen w i r d d i e s e Auffassung ausdrück
l i c h zurückgewiesen (V. 3144; Gr. 3056). Da P a r i d e s im Gegen
s a t z zu Athanai's s e i n Gefühl a l s s o l c h e s n i c h t für i l l e g i t i m 
17 3 E i n e w e i t e r e D a r s t e l l u n g der E i g e n a r t des amor i n V . 4688-4708, 

d i e wiederum im " E r a c l i u s " f e h l t . 
174 N ä h e r dazu auf S. 168ff . 
175 -Der Gedanke des L i e b e n d e n , f ü r A t h a n a i s zu s t e rben ( " E r a c l e " V . 3 7 6 5 f f . , 

" E r a c l i u s " V . 3172-75; G r . 3082-85); v g l . B e r n a r t von V e n t a d o u r : " a i l a s ! 
com mor de d e z i r e ! " (Bernart von V e n t a d o r n . Seine L i e d e r , mit E i n l e i t u n g 
und G l o s s a r h g . v . C . A p p e l , H a l l e 1915). 

- d i e m ö g l i c h e Reakt ion der K a i s e r i n auf P a r i d e s * L iebe ( " E r a c l e " V . 3760-64, 
" E r a c l i u s " V . 3142-47; G r . 3054-59). 
E ine Reminiszenz an den 1. Monolog des P a r i d e s ( " E r a c l e " V . 3499-3511), i n 
dem d i e s e r z u n ä c h s t s e i n G e f ü h l n i c h t wahr haben w i l l , b i l d e n v i e l l e i c h t 
d i e Verse 3154-57 (Gr. 3064-67). 

176 V g l . d i e konsequent ver sch iedene Bedeutungsnuance von unsaelig bzw. un-
saelioheit, je nachdem, ob Otte das Wort Athanai's oder Par ide s i n den Mund 
l e g t : B e i der K a i s e r i n schwingt s t e t s d i e r e l i g i ö s e Komponente mit (be
sonders d e u t l i c h Verbindung mi t " m i s s e t a t " i n V . 3074, f e r n e r 3941, 
4359; G r . 2986, 3834, 4250; v g l . Gen . D. 2 5 , 9 : "der u n s a e l i g e K a i n " : Be
l e g i n M. L e x e r , Mhd. H a n d w ö r t e r b u c h , 2 . B d . , L e i p z i g 1876, Sp. 1930). 
Nur b e i dem T ä u s c h u n g s m a n ö v e r vor Morpheas H ü t t e hat es den a l l gemeinen 
S inn " u n g l ü c k l i c h " (V. 4012; G r . 3903), der b e i Par ide s immer a l l e i n von 
Bedeutung i s t (V. 3169, 3427; G r . 3079, 3328). 



hält, drückt e r unverhohlen s e i n e n Wunsch aus, "Daz i c h e i n naht 
und e i n e n tach/[...]/Minen w i l l e n muse mit i r han" (V. 3139ff.; 
Gr. 3 0 5 1 f f . ) . 

Die beiden Monologe des " E r a c l i u s " s c h i l d e r n g l e i c h s a m a l s 
"Wechsel" d i e Empfindungen aus der P e r s p e k t i v e der Frau und des 
Mannes. Nach dem Besuch des F e s t e s zeigen beide d i e Symptome 
der L i e b e s k r a n k h e i t (V. 3192ff.; Gr. 3 1 0 2 f f . ) . Damit verläßt 
Otte im U n t e r s c h i e d zu G a u t i e r d i e Ebene der r e i n e n Gedankenver
m i t t l u n g . Die erneuten Monologe der P r o t a g o n i s t e n des " E r a c l e " 
(V. 3867-3919 bzw. 3927-96) h i n t e r l a s s e n i n der deutschen B e a r b e i 
tung k e i n e Spur. Dieses D a r s t e l l u n g s m i t t e l r e z i p i e r t Otte ohne
h i n nur z u r ü c k h a l t e n d . 1 7 7 Im " E r a c l i u s " f i n d e t s i c h deshalb 
keine F o l g e von Monologen wie i n s e i n e r Vorlage (P.-A.-P.-A.-P.), 
v i e l m e h r wird d i e D a r s t e l l u n g aus der Innenperspektive im Medium 
des Monologs durch d i e aus der Außenperspektive des Erzählers 
ergänzt (A.-P./A.-P.). H i e r , wo Otte unabhängig von G a u t i e r 
g e s t a l t e t , z e i g t s i c h auch wieder se i n e V o r l i e b e für v a r i i e r t e 
Homologien : 

Beide Liebende legen s i c h s o f o r t nach i h r e r Heimkehr n i e d e r 
(V. 3192-97 bzw. 3225f.; Gr. 31o2-o7 bzw. 3235f.); 
beide l e i d e n körperliche Qualen (V. 3199-3201 bzw. 3227-29; 
Gr. 3137-39); 
beide werden i n f o l g e d e s s e n von i h r e r besorgten Umgebung i n 
e i n Gespräch v e r w i c k e l t , b e i dem s i e den wahren Grund i h r e s 
L e i d e n s verbergen (V. 3202-11 bzw. 3237-61; Gr. 3112-21 
bzw. 3147-71) . 

Ott e s konsequente V a r i a t i o n b e s t e h t d a r i n , daß d i e K a i s e r i n not
gedrungen eher a l s P a r i d e s wenigstens nach außen h i n d i e Fassung 
b e w a h r t . 1 7 8 während At h a n a i s zu B e t t geht, fällt j e n e r auf 

| 

177 Hier muß auch I n h a l t l i c h e s g e l t e n d gemacht werden: Gaut i e r s K a i s e r i n ent
l e d i g t s i c h i n ihrem Monolog erneuter l e i s e r Skrupel, indem s i e d i e 
Schuld a l l e i n ihrem Mann zuweist - e i n Argument, das Otte durchweg ab
schwächt. Und das Hadern des f r z . Parides mit Amor gehört i n den Rahmen 
t h e o r e t i s c h e r Minnediskussion, d i e Otte häufig übergeht. 

178 o t t e i n s p i r i e r t s i c h h i e r wohl an Gautiers Erzählerkommentar (V. 3 8 5 1 f f . ) : 
"assés e s t p a r t i s ingaument/fors d'une cose seulement :/que Paridés adiés se 
p l a i n t / e t en p l a i g n a n t son duel r e f r a i n t ; / d e l a dame est l'a n g o i s s e 
g r a i n d r e , / q u i t a n t ne quant ne s'ose p l a i n d r e [...]". 



"den b l o z z e n e s t r i c h " n i e d e r . Von i h r heißt es nur i n einem 
Vers: " S i e want s i c h her und dar" (V. 3200; Gr. 3110), von Pa
r i d e s hingegen w i r d weit nachdrücklicher b e r i c h t e t : Er " s t r a c h -
t e sich/Und wart h a r t e m i s s e v a r / E r s t r a c h t e sich her und dar/Daz 
houbte arme und b e i n " (V. 3226-29; Gr. 3136-39). Schließlich 
antwortet d i e K a i s e r i n b e h e r r s c h t i h r e n Bewachern, während Pa
r i d e s s e i n e r Mutter gegenüber i n l a u t e s , u n k o n t r o l l i e r t e s Weh
klagen a u s b r i c h t . 

zu ( c ) : Morphea und d i e E h e b r u c h s l i s t 

Die 2. Handlungsphase s e t z t mit dem A u f t r i t t Morpheas e i n , 
1 80 

d i e a l s K u p p l e r i n zunächst d i e Verständigung der Liebenden 
und danach d i e Durchführung der E h e b r u c h s l i s t ermöglicht. An
s t e l l e der Monologe dominieren deshalb nun D i a l o g e . 

Morpheas Begegnungen mit P a r i d e s bzw. A t h a n a i s b i l d e n e i n e 
F o l g e von fünf symmetrisch angeordneten Szenen, d i e im Unter
s c h i e d zum " E r a c l e " b i s auf d i e l e t z t e a l s D i a l o g e g e s t a l t e t 

181 
s i n d . Jede w i r d durch Morpheas A u f t r i t t e i n g e l e i t e t und 
durch i h r e n Abschied beendet. 

M./P. - M./A. - M./P. - M./A. - M./P. 

Nachdem d i e beiden e r s t e n D i a l o g e der Erkundigung d i e n t e n , 
m a r k i e r t der m i t t l e r e a l s Symmetrieachse den Punkt, an dem a l l e 
B e t e i l i g t e n B e s c heid wissen. Diese Szene baut Otte zu einem mehr 
a l s fünffachen Umfang aus ("Eracle" V. 4364-74, " E r a c l i u s " 

179 Auch während des Festes z e i g t e n s i c h nur an Parides äußere Symptome 
se i n e r Liebe (V. 3102ff.; Gr. 3 0 1 4 f f . ) . 

180 Zur l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n der Kupperinnengestalt v g l . S. 
181 B e i G a u t i e r enthält nur d i e j e w e i l s e r s t e Begegnung zwischen der A l t e n 

und Parides bzw. Athanais einen D i a l o g tV. 4043-4201 und 4243-4360). 



V. 3716-78; Gr. 3611-73). In den zwei folgenden Begegnungen 
wird der konkrete Plan der E h e b r u c h s l i s t abgesprochen. 

Die kurze Zeitspanne zwischen dem e r s t e n Tag des F e s t e s , 
a l s Morphea am Abend P a r i d e s a u f s u c h t , und dem l e t z t e n Tag, 
an dem der Ehebruch s t a t t f i n d e t , u n t e r s t r e i c h t d i e 'Dramatik' 

182 
der E r e i g n i s s e und hebt s i e von der Eintönigkeit des Lebens 
ab, das Ot t e s K a i s e r i n - v o r h e r und nachher i n ihrem Turmgefäng
n i s f ü h r t . 1 8 3 

Morphea/Parides (V. 3269-3555; Gr. 3179-3450): 

Diese Szene i s t im " E r a c l i u s " d o p p e l t gerahmt: Neben d i e An
k u n f t und den Abschied Morpheas (V. 3269-74 bzw. 3553-55; 
Gr. 3179-84 bzw. 3448-50) a l s äußerem Rahmen t r i t t i n einem i n 
neren d i e Mutter des P a r i d e s auf, deren R o l l e a l s Nebenfigur 

184 
Otte ausbaut, während s i e i n s e i n e r französischen Vorlage 
nur kurz erwähnt wir d (V. 4128ff., 4204-07). S i e i s t wie Cas
s i n i a e i n e l i e b e v o l l e Mutter und empfängt Morphea, um i h r i h r e 
Sorge m i t z u t e i l e n (V. 3275-87; Gr. 3185-97). Am Ende der Szene 
g i b t s i e d i e s e r a l s Lohn einen Mutt (Kornes) und einen Schinken, 
nachdem s i e durch d i e V e r s i c h e r u n g , i h r Sohn werde i n Kürze ge
nesen, b e r u h i g t i s t (V. 3525-46; Gr. 3422-41). 
182 V g l . d ie unmittelbare Aufeinanderfolge i n d i z i e r e n d e n Zeitangaben i n V.3550, 

3705, 3716, 3785, 3850-52 (Gr. 3445, 3600, 3611, 3680, 3743-45). Mor
phea besucht demnach in n e r h a l b eines e i n z i g e n Tages je zweimal Athanai's 
und P a r i d e s . 

183 Diesen Eindruck erweckt Otte durch d i e KampfesSchilderungen vor und nach 
der L i e b e s g e s c h i c h t e ( v g l . V. 2810 bzw. 4210; Gr. 2722 bzw. 4101), wäh
rend G a u t i e r den K a i s e r unmittelbar nach dem Ehebruch s e i n e r Frau nach 
Rom zurückkehren läßt (V. 4723-30). 

184 Die Mutter i s t es im " E r a c l i u s " auch, d i e Morphea h e r b e i r u f e n läßt, 
während G a u t i e r s " v e i l l e " , d i e i n der Nachbarschaft wohnt (V. 4011f.), 
von s i c h aus zu Parides kommt. - Dessen Vater erhält von Otte den Namen 
Theodorus (V. 3256; Gr. 3166) - v i e l l e i c h t eine Übersetzung von "Diudonné", 
wie E r a c l e vor der Taufe heißt (V. 225). Auch war zur Z e i t des Herakleios 
e i n Papst namens Deusdedit im Amt. Eine Verbindung mit Theodosius I I . 
( v g l . S. goff.) i s t unwahrscheinlich. 



B e i i h r e r 'fachmännischen' Untersuchung des P a t i e n t e n f i n 
d e t Morphea s c h n e l l heraus, daß es s i c h um k e i n e p h y s i s c h e Krank
h e i t h a n d e l t . Den wahren Grund ahnend, b i t t e t s i e d i e Mutter, 
s i e mit P a r i d e s a l l e i n zu l a s s e n . Es g e l i n g t i h r , den jungen 

18 5 
Mann aus der Reserve zu l o c k e n , und a l s s i e der Wahrheit 
immer näher kommt - d i e Zuspitzung w i r d durch s c h n e l l e Rede
wechsel bzw. Stichomythie u n t e r s t r i c h e n (V. 3390ff.; Gr. 3 2 9 2 f f . ) ~ , 
löst s i c h P a r i d e s ' Anspannung i n Weinen und i n einem w o r t r e i c h e n 
Geständnis. Der Wechsel der Anredeform b e g l e i t e t d i e s e Entwick
l u n g . Während Morphea P a r i d e s von Anfang an duzt und i h n "sun" 
nennt (V. 3359 , 3386; Gr. 3261 , 3288), 1 8 6 s p r i c h t d i e s e r jene 
a l s "frowe" an (V. 3380; Gr. 3282) und i h r z t s i e . Sobald s i e 
aber s e i n e unglückliche L i e b e erwähnt hat, i s t s i e für ihn e i n e 
"muter", d i e er duzt (ab V. 3401; Gr. 3303). 

G a u t i e r s c h i l d e r t i n seinem " E r a c l e " d i e s e Szene vollkommen 
anders: A l l e d i e n i c h t anders a l s lebensnah zu nennenden Elemente 

18 7 
wie Morpheas 'medizinische' Untersuchung des P a t i e n t e n oder 

188 
dessen körperliche Verkrampfung vor seinem Geständnis f e h l e n , 
ganz abgesehen von der abwechslungsreichen Dialogführung. G a u t i e r s 
185 Morpheas T r i c k mit der Wette, s i e e r r a t e ohnehin d i e Ursache, beruht auf 

Ottes eigener Erfindung (V. 3386ff.; Gr. 3 2 8 8 f f . ) . 
186 "Suzzer sun min" und "Lie b e r f r i u n t " (V. 3469, 3505; Gr. 3369, 3402) 

heißt er sogar, aber e r s t , nachdem i h r Parides r e i c h e n Lohn für i h r e 
Dienste versprochen hat (V. 3451; Gr. 3351) bzw. s i c h i h r e r 'Gnade' an
h e i m s t e l l t . 

187 V. 3304ff. (Gr. 3 2 1 2 f f . ) : 
"Diu g r e i f b a l t l i c h e n sa M i t den vingerne s i n aber s l a n 
Paride under s i n gewant Chundich was s i e genuch 
Den arme belouchte s i e i n der hant Sin ader im zerehte s l u c h 
Und marchte f l i z z i c l i c h e n san A l s er waere wol gesunt." 
Otte z i t i e r t mit Morpheas H e i l k u n d i g k e i t eine t y p i s c h e E i g e n s c h a f t der 
K u p p l e r i n . Sogar Zauberei kann im S p i e l s e i n (z.B. Ovids Dipsas, Amores I, 
8; v g l . H i l t r u d Haag, Der Gestaltwandel der K u p p l e r i n i n der französischen 
L i t e r a t u r des 16. und 17. Jahrhunderts, Marburg 1936 [= Marburger B e i 
träge zur romanischen P h i l o l o g i e , Heft XXII], S. 5 4 f f . ) . 

188 V. 3415-23 (Gr. 3317-25): 
"Parides erchome und erschrach Uber lanch do er s i c h versan 
An dem b e t t e da er l a c h Und so v i l c h r e f t e gewan 
E i n v i l lange stunde Die hende er i n eine ander want 
Daz er n i h t gereden chunde Und ch e r t e s i c h gein der want 

Er begunde starche weinen." 



" v i e l l e " (V. 4011) ergeht s i c h i n w e i t s c h w e i f i g e n , sentenziö-
sen Reden und b e s t r e i t e t mit e i n e r Ausnahme (V. 4101-04) d i e 
gesamte Unterredung b i s zum Geständnis a l l e i n e (V. 4043-4180). 
S i e z e i c h n e t s i c h überhaupt i n geringerem Maße a l s Morphea durch 
Witz und Schläue denn durch Lebenserfahrung aus und i n t e g r i e r t 
s i c h dadurch i n G a u t i e r s höfisch s t i l i s i e r t e s Werk, ohne s e l b s t 

189 
e i n e höfische F i g u r zu s e i n . 

Um s i c h Zugang zu A t h a n a i s zu v e r s c h a f f e n , e r s i n n t s i e auch 
keine L i s t wie Morphea, d i e kühn der K a i s e r i n d i e noch unge
nießbaren, grünen K i r s c h e n aus ihrem Garten schenkt (V. 3570ff., 
Gr. 3 4 6 5 f f . ) . Vielmehr b r i n g t s i e i h r nach e i n e r alljährlich 
zu d i e s e r Z e i t üblichen costume r e i f e Früchte (V. 4213-20). 

Morphea/Athanais (V. 3581-3715; Gr. 3476-3610) : 

P a r a l l e l zur e r s t e n Szene zwischen Morphea und P a r i d e s i s t 
auch d i e s e d o p p e l t gerahmt. Diente d o r t der innere Rahmen da
zu, der F i g u r der Mutter gegenüber dem " E r a c l e " größeres Ge
wicht zu v e r l e i h e n , so geht es h i e r um d i e Bewacher der K a i 
s e r i n (V. 3583-99 bzw. 3699-3715; Gr. 3478-94 bzw. 3594-3610), 
deren Gutgläubigkeit Otte i r o n i s i e r t , um damit z u g l e i c h d i e Ge
w i t z t h e i t Morpheas desto mehr h e r v o r t r e t e n zu l a s s e n . Die b e i 
Otte und G a u t i e r u n t e r s c h i e d l i c h n u a n c i e r t e Konzeption d i e s e r 
F i g u r z e i g t s i c h schon an der A r t , wie d i e K a i s e r i n begrüßt 
wir d . im Gegensatz zu Morpheas "schonen morgen guten dac" 
(V. 3603; Gr. 3498) äußert s i c h G a u t i e r s A l t e i n wohlgesetzten 

189 V g l . auch den u n t e r s c h i e d l i c h e n Lohn, den d i e A l t e bzw. Morphea e r h a l t e n : 
E r s t e r e beschenkt d i e Mutter des Parides mit einem "mantiel bon" und 
anderen Schätzen (V. 4 2 0 4 f f . ) , l e t z t e r e erhält auf eigenes Verlangen 
Mutt und Schinken. - Athanais g i b t i h r b e i Otte einen abgetragenen Man
t e l (V. 3831f. ; Gr. 3724f.), b e i Gautier eine S i l b e r s c h a l e , auf der 
di e für Parides bestimmte Pastete l i e g t (V. 4 4 0 6 f f . ) . 



Worten : 

" C i l Dius q u i maint amont, 
i l saut ma dame e t benefe, 
et c e s te siue compaignie!" (V. 4246-48) 

S i e sucht s i c h b e i i h r e r S t r a t e g i e auf d i e höfische Umgebung 
e i n z u s t e l l e n und t a s t e t s i c h dadurch zu A t h a n a i s ' Geständnis 

1 90 
vor, daß s i e schmeichelnd auf d i e s e e i n s p r i c h t , während d i e 
h e i l k u n d i g e Morphea im V e r t r a u e n auf i h r e Schläue und auf d i e 
Dummheit der Bewacher d i e im " E r a c l e " n i c h t erwähnte, vermeint
l i c h p h y s i s c h e K r a n k h e i t der K a i s e r i n n u t z t , um e i n D o p p e l s p i e l 
zu i n s z e n i e r e n . Athanai's g i b t s i c h zunächst b e h e r r s c h t (V. 3620f.; 
Gr. 3515f.) und o f f e n b a r t i h r e L i e b e n i c h t wie im " E r a c l e " b e i 
e r s t e r G e l e g e n h e i t , sondern a l s i h r d i e Andeutungen Morpheas mehr 
und mehr nahelegen, daß das Gefühl e r w i d e r t w i r d . Wie i n der 
Szene zwischen Morphea und P a r i d e s b e g l e i t e n s c h n e l l e Redewech
s e l d i e Zuspitzung der S i t u a t i o n (V. 3644ff.; Gr. 3 5 3 9 f f . ) . Und 
von da an b e t e i l i g t s i c h auch d i e K a i s e r i n a k t i v an dem Doppel
s p i e l . S i e b e g i n n t , auf zwei Ebenen zu sprechen: Die l a u t e n Äuße
rungen s i n d für d i e Bewacher bestimmt, d i e l e i s e r e n für Morphea 
- e i n e Passage, d i e buchstäblich a l s Szene e i n e r Komödie f u n g i e -

191 
ren könnte. Mit i h r e n a k u s t i s c h e n Wechseln, d i e d i e 'Regie
anweisungen ' v o r s c h r e i b e n , i s t s i e für e i n e s z e n i s c h e D a r b i e 
tung geradezu prädestiniert. 
190 G a u t i e r l e g t i h r ebendas i n den Mund, was d i e K a i s e r i n i n ihrem L i e b e s 

monolog während des Festes s e l b s t zu s i c h sagte: 
d i e " v e i l l e " Athanais 

-"Se je fusse e n s i com vos e s t e s , - " P o i v a l t honors, p o i v a l t riquece 
mius ameroie o un bas home q u i l'use a duel e t a t r i s t e c e ; 
e s t r e a honor que toute Rome bien a i t honeste povretês! 
a v o i r e n s i en ma b a i l l i e . " (V.4282ff.) [...] (V. 3557ff.) 

-"Mais q u i e s t s i bons eures -V. 3601ff., v.a. 3618f.: 
q u ' i l e s t dignes de v o s t r e amor? "Nos d u i somes l i p l u s v a i l l a n t 
Dius mei'mes, des i c e l j o r de tous, de p e t i s e t de grans." 
q u ' i l primes f i s t e t forma home, 
n'en f i s t qu'un s e u l , q u i e s t en Rome, 
qu i d e v r o i t seulement oser 
entre vos deus bras reposer." (V.4304ff.) 

191 V g l . auch V. 3804ff. (Gr. 3 6 9 9 f f . ) , insbesondere V. 3823f. und 3843 
(Gr. 3716f. und 3736). 



Auf d i e beiden e r s t e n Dialogszenen zwischen Morphea und 
P a r i d e s bzw. A t h a n a i s , d i e einander anders a l s im " E r a c l e " i n 
i h r e r S t r u k t u r des Doppelrahmens und i h r e r s i c h zur Stichomythie 
zuspitzenden Dynamik e n t s p r e c h e n , 1 9 2 f o l g t der M i t t e l d i a l o g 
(V. 3716-78; Gr. 3611-73), i n dem d i e K u p p l e r i n P a r i d e s d i e Bot
s c h a f t von der W e c h s e l s e i t i g k e i t der L i e b e überbringt. Die s i c h 
anschließenden zwei l e t z t e n Szenen b e r e i t e n d i e u n m i t t e l b a r 
bevorstehende Erfüllung des Wunsches der Liebenden v o r . 

Morphea/Athanais (V. 3785-3849; Gr. 3680-3742): 

Diese Szene b e z i e h t s i c h i n s o f e r n s p i e g e l b i l d l i c h auf d i e 
e r s t e Begegnung zwischen der K u p p l e r i n und der K a i s e r i n a l s 
nun d i e I n i t i a t i v e n i c h t von Morphea, sondern von Athanais aus
geht, d i e jene von ihrem Plan u n t e r r i c h t e t . Im " E r a c l e " läßt 
s i e hingegen P a r i d e s eine s c h r i f t l i c h e N a c h r i c h t zukommen, d i e 
s i e i n der P a s t e t e v e r s t e c k t , mit der d i e A l t e für i h r K i r s c h 
geschenk am folgenden Tag belohnt wird (V. 4375-4482). Für Otte 
e n t f i e l d i e s wegen des von ihm eingeführten Motivs von A t h a n a i s 1 

vorgetäuschter Erkrankung bzw. Morpheas V e r t r a u t h e i t mit der 
Heilku n d e . So kann d i e K u p p l e r i n mit L e i c h t i g k e i t d i e K a i s e r i n 
erneut aufsuchen und nach B e l i e b e n mit i h r sprechen (V. 3760ff.; 
Gr. 3 6 5 5 f f . ) , während i h r d i e Bewacher obendrein noch dankbar 
für d i e ' m e d i z i n i s c h e ' H i l f e s i n d . So auch kann Otte d i e Szene 
d i a l o g i s c h präsentieren, wie e r es insgesamt gegenüber Gauter 
bevorzugt. 

Am Ende fügt er vor Morpheas A b t r i t t e i n e neue, symbolische 
Geste h i n z u : A t h a n a i s übergibt der K u p p l e r i n für i h r e n G e l i e b -

192 Auch i n h a l t l i c h läßt G a u t i e r die beiden Dialoge n i c h t p a r a l l e l l a u f e n , 
denn im 2. D i a l o g werden b e r e i t s d i e Fäden für d i e L i s t gesponnen. Die 
französische K a i s e r i n w i r k t dadurch noch entschlossener a l s d i e deutsche. 



ten einen Ring, der mit einem Rubin b e s e t z t i s t , dem S t e i n , der 
n i c h t nur " d i e S p i t z e der Werteskala im M i n e r a l r e i c h einnimmt", 
sondern v.a. e i n e F i g u r s p e z i f i s c h " a l s Liebende, a l s L i e b e 

193 
Suchende oder zur L i e b e B e r e i t e " kennzeichnet. 

Morphea/Parides (V. 3851ff.; Gr. 3 7 4 4 f f . ) : 

Die l e t z t e Begegnung zwischen Morphea und P a r i d e s vor der 
Durchführung der L i s t , d i e im Gegensatz zur e r s t e n den L i e b e n 
den n i c h t l e i d e n d , sondern überglücklich s i e h t , baut Otte zwar 
zu e i n e r k l e i n e n Szene aus ("Eracle" V. 4449f.), verwendet aber 
diesmal i n ObereinStimmung mit G a u t i e r keine d i r e k t e Rede. Uber
haupt v a r i i e r t d i e s e Passage d i e Rahmenstruktur der v i e r voraus
gehenden Szenen und l e i t e t damit zur bevorstehenden V e r e i n i g u n g 
der Liebenden über: Zu Beginn w i r d wie üblich der A u f t r i t t Mor
pheas erwähnt (V. 3851f.; Gr. 3744f.), am Ende i s t aber h i e r 
n i c h t mehr d i e Rede davon, wie s i c h d i e geschäftige K u p p l e r i n 
v e r a b s c h i e d e t . S t a t t d e s s e n rückt das L i e b e s p a a r i n s Zentrum. J e 
w e i l s v i e r Verse f a s s e n d i e B e f i n d l i c h k e i t von P a r i d e s bzw. 
Athanais zusammen (V. 3867-70 bzw. 3871-74; Gr. 3760-63 bzw. 
3764-67). Die Thematisierung der dominanten Z w e i e r k o n s t e l l a t i o n 
a l s Abschluß e i n e r T e i l p h a s e im Erzählvorgang beobachten wir im 

1 94 
" E r a c l i u s " b e r e i t s mehrfach. 

Die Umsetzung des Planes i n d i e Tat i s t im " E r a c l i u s " ohne 
V o r b i l d der Q u e l l e nach e i n e r 'dramatischen' Spannungskurve a u f 
gebaut, d i e langsam zum Höhepunkt h i n a n s t e i g t und danach s c h n e l l 
zum Ende abfällt. 

Die S c h i l d e r u n g des Weges zum Z i e l , Morpheas Hütte a l s dem 

193 U. Engelen, Die E d e l s t e i n e i n der deutschen Dichtung des 12. und 13. 
Jahrhunderts, München 1978 (= Münstersche M i t t e l a l t e r - S c h r i f t e n Bd. 27), 
S. 328f. 

194 V g l . S.108f., 115, 117, 133f., 144. 



Ort der V e r e i n i g u n g , läßt d i e gesamte Phase über hundert 
Verse mehr i n Anspruch nehmen a l s b e i G a u t i e r ( " E r a c l i u s " 
V. 3875-4205; Gr. 3768-4096, " E r a c l e " V. 4496-4722), denn 
d o r t f e h l t d i e Beschreibung der K a i s e r i n zu P f e r d ( e f f i o t i o ) 

ebenso wie das r e t a r d i e r e n d e Moment des Monologs der im l e t z t e n 
A ugenblick noch einmal zögernden A t h a n a i s . Und auch i h r e n und 
Morpheas A u f t r i t t nach der P f e r d e l i s t baut Otte s z e n i s c h aus. 
Auf das ersehnte Rendez-vous der Liebenden jedoch f o l g t b e i ihm 
nur mehr e i n k u r z e r B e r i c h t von der Rückkehr der K a i s e r i n i n 
i h r Turmgefängnis, während der französische D i c h t e r noch davon 
erzählt, wie A t h a n a i s und Par i d e s am Abschluß des F e s t e s t e i l 
nehmen (V. 4688-4708). 

Zu Beginn fügt Otte e i n e s e i n e r t y p i s c h e n k l e i n e n V a r i a t i o 
nen e i n , d i e s e i n handwerkliches Strukturbewußtsein i l l u s t r i e r e n : 
Nach dem E i n t r e f f e n der Boten, d i e d i e K a i s e r i n zur Teilnahme 
am Schluß des F e s t e s a u f f o r d e r n , veranlaßt diesmal Athanai's 
s e l b s t , d i e Pferde zu s a t t e l n , während es beim e r s t e n Mal d i e 
Bewacher waren (V. 3887ff. v s . 2949ff.; Gr. 3780ff. vs. 2 8 6 1 f f . ) . 
Und im Gegensatz zu dem e r s t e n Besuch des F e s t e s , wo von der 

19 5 
Aufmachung der K a i s e r i n n i c h t d i e Rede i s t , wird h i e r r e l a 
t i v d e t a i l l i e r t i h r e Kleidung g e s c h i l d e r t (V. 3892-3928; Gr. 
Gr. 3785-3821), obwohl Otte i n der Regel d i e Beschreibungen 

196 
von Personen im V e r g l e i c h zur Vorlage r e d u z i e r t . Diese ef

fiotio geht auch n i c h t über das Typische hinaus. S i e d i e n t eher 
dazu, A t h a n a i s ' f r o h e Erwartung zu u n t e r s t r e i c h e n , und erhöht 
a l s r e t a r d i e r e n d e s Moment d i e Spannung auf d i e E h e b r u c h s l i s t . 

Das Bewußtsein, mit i h r e r Tat das Ansehen der Frau s c h l e c h t 
h i n zu schädigen (V. 3949-51; Gr. 3840-42), läßt Athanais zögern, 
aber obwohl i h r I n t e l l e k t den Einwand des A f f e k t s - "lehn ruche 

197 
ez hat manich wip/Alsam ode wirs getan" - k l a r zurückweist, 
s e t z t s i e s i c h darüber hinweg. D i e s e r Monolog i s t eine Entgegnung 
195 V g l . dagegen " E r a c l e " V. 3394ff. 
196 P r a t t , a.a.O., S. 315. 
197 V. 3953f. (Gr. 3844f.); d i e s e s Argument stammt aus dem 1. Liebesmonolcg 

der K a i s e r i n im " E r a c l e " : "- Et comment? Se je f a i c f o l i e , / j e ne s u i pas 
I i premeraine/ne ne s e r a i I i daeraine;/mainte a p i s f a i t [...]" 
(V. 3682ff.) . 



auf den französischen " E r a c l e " , wo es heißt, d i e K a i s e r i n habe 
"en f o l i e euer h a r d i " (V. 4516). Otte seinerseits niinnt die zen
t r a l e n B e g r i f f e des e r s t e n Liebesmonologs i n diesem l e t z t e n Mo
nolog erneut auf: den W i d e r s t r e i t von wis (bzw. s i n , sinne) 

198 
und tump, von ere und ihrem V e r l u s t durch misse tat. Von 
"Sünde" s p r i c h t im übrigen n i c h t nur d i e F i g u r , sondern auch der 
Erzähler (V. 3974; Gr. 3865). 

B e i der P f e r d e l i s t verändert Otte d r e i D e t a i l s : A t h a n a i s 
wählt n i c h t das a l s besonders ungestüm bekannte P f e r d des 
K a i s e r s ("Eracle" V. 4 5 2 3 f . ) , s i e läßt s i c h n i c h t i n eine von 
P a r i d e s künstlich h e r g e s t e l l t e Pfütze f a l l e n (V. 4464-68), w e i l 
ohnehin d i e Straßen großer Städte schlammig s e i e n ( " E r a c l i u s " 
V. 3986-88; Gr. 3 8 7 7 - 7 9 ) , 1 9 9 und schließlich b e r u f t s i e s i c h 
n i c h t auf einen plötzlich wiederkehrenden G i c h t a n f a l l ("Eracle" 
V. 4 5 4 8 f f . ) , sondern fürchtet l e d i g l i c h d i e Nässe i h r e r K l e i d e r . 
Während a l s o im " E r a c l i u s " d i e L i s t auf der Ebene der Handlung 

200 
mit weniger spektakulärem Aufwand abläuft a l s im " E r a c l e " , 
l i e g t d i e Komik i n dem erneut zu e i n e r A r t Komödienszene ausge
s t a l t e t e n A u f t r i t t von K a i s e r i n und K u p p l e r i n , d i e beide mit 
Emphase das 'Mißgeschick' bejammern. Morpheas 'Klage' (V.4036ff.; 
Gr. 3 9 2 7 f f . ) , d i e b e i G a u t i e r ganz f e h l t , nimmt a l s Echo d i e der 
A t h a n a i s auf (V. 4009ff.; Gr. 3 9 0 0 f f . ) , um den Ruf nach 'Rettung' 
zu erhören. Den H a u p t a n t e i l an der komischen Wirkung tragen 
d i e von Otte erneut a u s g i e b i g e r i n s S p i e l gebrachten Bewacher, 
d i e größte E r l e i c h t e r u n g über Morpheas ' H i l f e ' aus i h r e r R a t l o s i g 
k e i t empfinden (V. 4023ff., 4065ff., 4083ff.; Gr. 3914ff., 
3956ff., 3 9 7 3 f f . ) . A t h a n a i s , zunächst das p a s s i v e Objekt der 
huote, verfügt nun a l s Subjekt über i h r e Bewacher, r e d u z i e r t 
198 "tumbe" vs. " s i n (versinnen)": V. 3032, 3945ff. (Gr. 2944, 3838f.), 

"tumplich": V. 3056 (Gr. 2986); " s i n ( n e ) " : V. 3045, 3069, 3075 
(Gr. 2957, 2981, 2987), " w i s " " w i s l i c h e " : V. 3943, 3962 (Gr. 3836, 
3853). 
" e r e ( n ) " : V. 3052, 3951 (Gr. 2964, 3842), "missetatV"missevarn": 
V. 3067, 3078, 3956, 3957 (Gr. 2979, 2990, 3847, 3848). 

199 V g l . S. 7 /Anra. 38. 
200 Auch davon, daß Parides für das Rendez-vous nachts im Hause der A l t e n 

einen " s o u s t e r i n " raachen läßt (V. 4456ff., 4489-91), i s t b e i Otte keine 
Rede. 



d i e s e s e l b s t zum Objekt, zum Werkzeug der L i s t , ohne daß s i e 
davon ahnen. 

Originalität e r z i e l t Otte b e i der Bearbeitung nichthöfischer 
Szenen. Ansonsten b l e i b t e r dem bloß Typischen v e r h a f t e t , wenn 
er n i c h t ohnehin höfische Elemente ganz b e s e i t i g t . Ebenso v e r 
hält es s i c h mit den Versen über das Rendez-vous der Liebenden 
(V. 4091ff.; Gr. 3982), das nur G a u t i e r von Anfang an unter den 
L e i t s t e r n der höfischen Liebe s t e l l t ("fine amors", V. 4594). 
Der " E r a c l i u s " u n t e r s c h e i d e t s i c h davon n i c h t a l l e i n durch d i e 
o f f e n h e r z i g e S c h i l d e r u n g des Ehebruchs. So i s t ihm etwa auch 
d i e aus der p r o v e n z a l i s c h e n Dichtung nach N o r d f r a n k r e i c h gelang
te V a s a l l e n g e s t e fremd, mit der s i c h der Liebende s e i n e r Dame 
u n t e r w i r f t : "mon c o r s e t m'ame vos en doing/par ces deus mains 
que j e c h i j o i n g " (V. 4 6 3 3 f . ) . 2 0 1 Und obwohl s i c h auch G a u t i e r 
i n s o f e r n vom Höfischen e n t f e r n t , a l s d i e K a i s e r i n entsprechend 
der c h r i s t l i c h e n Moral den Ehebruch a l s Sünde empfindet und 

202 
s i c h d abei sogar e i n e s B i b e l z i t a t s b e d i e n t , hebt er d i e r e 
ligiösen Skr u p e l am Ende im höfischen Sinne auf: E r a c l e s p r i c h t 
A thanais von a l l e r Schuld f r e i (V. 4 9 9 9 f f . ) , E r a c l i u s jedoch hält 
s i e zumindest t e i l w e i s e für s c h u l d i g . 

A b s c h n i t t 3 (V. 4204-4431; Gr. 4097-4416): 

D i e s e r Schlußabschnitt, der den K a i s e r , E r a c l i u s und das Heer 
wieder nach Rom zu A t h a n a i s und P a r i d e s zurückführt, nimmt im 
" E r a c l i u s " vor der Ehebruchsverhandlung zunächst s p i e g e l b i l d l i c h 
d i e Vorgänge des e r s t e n A b s c h n i t t s auf: Er s e t z t das im zweiten 
A b s c h n i t t h i n t e r der Minnehandlung zurückgetretene Kampfge-

201 Bernart von Ventadour, a.a.O., 44,57f.: "Domna, per vostr'amor/Jonh 
l a s mas et ador!" ( v g l . Les romans de Chrétien de Troyes, Bd. I I I : Le 
C h e v a l i e r de l a Charette, hg. v. M. Roques, P a r i s 1958 [= CFMA 86], 
V. 3224ff.) . 

202 V. 4614-18 e n t s p r i c h t Ps. 33,17 ("Vultus autem Domini super f a c i e n t e s 
mala, Ut perdat de t e r r a memoriam eorum"; l a u t e i n e r Anmerkung des 
Herausgebers, a.a.O., S. 211). 



schehen b e i Ravenna f o r t , läßt nach der s i e g r e i c h e n Rückkehr 
(V. 4206-48; Gr. 4097-4139) E r a c l i u s den Ehebruch entdecken 
(V. 4249-61; Gr. 4140-52) und i n einem D i a l o g zwischen E r a c l i u s 
und Focas (V. 4262-4305; Gr. 4153-96) das Thema der huote an
schneiden. Der K a i s e r muß s i c h diesmal der A n s i c h t s e i n e s Bera
t e r s anschließen. Es ergeben s i c h folgende symmetrische Bezüge: 

A b s c h n i t t 1 A b s c h n i t t 2 A b s c h n i t t 3 

huo tô-Dialog Umsetzung der 
huote i n d i e 

Kämpfe L i e b e s - Kämpfe •> Erkenntnis •> huote-Dia-

" E r a c l y swich hüte 
i s t not" (V. 2648; 
Gr. 2600) 

ge
schieht* 
und 
Ehe
bruch 

der n e g a t i 
ven Folgen 
der huote 

l o g 

"Ez h i l f e t n i h t umb e i n 
har/Daz wir da heizzen 
hüte" (V. 4297f. ; 

Gr. 4188f.) 

B e i G a u t i e r hingegen erkennt E r a c l e Gedanken und Tat der K a i s e r i n 
aus der Ferne, k e h r t L a i s ohne den Kampf f o r t z u s e t z e n s o f o r t nach 
Rom zurück und s t e l l t w o h l u n t e r r i c h t e t s e i n e Frau unverzüglich 
zur Rede. 

Ottes V e r s i o n u n t e r s c h e i d e t s i c h davon n i c h t nur durch d i e 
s z e n i s c h d a r g e s t e l l t e Enthüllung, sondern insbesondere durch d i e 
A r t und Weise, wie E r a c l i u s i n seinem Gespräch mit dem K a i s e r 
A t h a n a i s ' F e h l t r i t t erklärt: Focas habe s i e durch s e i n e i g e n 
s i n n i g e s F e s t h a l t e n an der huote a l s Frau und E r b i n Evas dazu 
v e r l e i t e t , Verbotenes zu begehren (V. 4285ff.; Gr. 4 1 7 6 f f . ) . Die 
B e i d s e i t i g k e i t der Schuld w i r d noch vor der e i g e n t l i c h e n 'Ver
handlung' b e r e i t s h i e r m o t i v i e r t . In G a u t i e r s L i e b e s g e s c h i c h t e 
rückt dagegen e i n e d e r a r t g e i s t l i c h e Argumentation n i e i n den 
B l i c k . S e i n E r a c l e i n s i s t i e r t i n seinem Plädoyer für Athanais 
a l l e i n auf dem Unhöfischen i h r e r Bewachung, auf der unziemlichen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n I s o l a t i o n der Frau durch den Mann (V. 4968-78 
und 4999-5006). 

Die Verhandlung über den Ehebruch führt allmählich a l l e v i e r 
B e t e i l i g t e n zusammen. Im Vordergrund s t e h t aber i n a l l e n d r e i 



Dialogen j e w e i l s nur ei n e Z w e i e r k o n s t e l l a t i o n : Focas/Athanais 
(V. 4 3 1 5 f f . ; Gr. 4 2 0 6 f f . ) , F o c a s / P a r i d e s (V. 4407ff.; Gr. 4298ff.) 
und schließlich F o c a s / E r a c l i u s (V. 4433ff.; Gr. 4 3 2 4 f f . ) . 2 0 3 

Den beiden Gesprächen des K a i s e r s mit Athanais bzw. P a r i d e s 
v e r l e i h t Otte d i e für s e i n Werk t y p i s c h e Dynamik. Er t e i l t d i e 
längeren Reden der F i g u r e n G a u t i e r s i n mehrere k ü r z e r e 2 0 ^ und 
läßt s i e nach und nach i n Stichomythie einmünden. 2 0^ 

A t h a n a i s nimmt i n i h r e r Antwort auf d i e Beschuldigung d i e 
g e i s t l i c h e Tendenz des E r a c l i u s auf, bekennt s i c h a l s Sünderin 
(V. 4371; Gr. 4262) und b i t t e t um Gnade für i h r e n G e l i e b t e n , 
dessen Namen d r e i m a l s i e zu nennen v e r w e i g e r t . Auch G a u t i e r s 
K a i s e r i n b e z i c h t i g t s i c h zunächst, " l e euer malvais" zu haben 
(V. 4836). Danach aber s t e h t s i e s e l b s t im Angesicht i h r e s Man
nes zu i h r e r höfischen L i e b e : "Saciês que finement 1'amai/quant 
vos por s i u e amor f a u s s a i " (V. 4927f.). B e i Ottes A t h a n a i s 
äußert s i c h dagegen n i c h t einmal der A n f l u g e i n e s höfischen Ge
dankens. Um so u n v e r m i t t e l t e r w i r k t es deshalb, wenn s i c h Pa
r i d e s b e i s e i n e r Entgegnung zu Focas auf den höfischen Terminus 
des höhen muotes b e r u f t (V. 4420-22; Gr. 4311-13), der im " E r a c l i u s " 
l e d i g l i c h f o r m e l h a f t e n Charakter b e s i t z t . Offenbar z i t i e r t 
Otte höfisches Gedankengut, ohne damit völlig v e r t r a u t zu s e i n . 2 0 ^ 
So s t e h t es unverbunden neben der g e i s t l i c h e n P e r s p e k t i v e , d i e 
e r gegenüber G a u t i e r e i n d e u t i g verstärkt. So auch endet d i e L i e 
b e s g e s c h i c h t e im Gegensatz zur französischen Q u e l l e im außer
höfischen B e r e i c h . Die Liebe behält d i e Oberhand, s i e i s t j e 
doch n i c h t a l s s p e z i f i s c h höfische Minne k o n z i p i e r t wie G a u t i e r s 

203 Die d r e i Dialoge s i n d j e w e i l s durch eine kurze epische Überleitung mit
einander verbunden (V. 4399-06 und 4427-32; Gr. 4290-97 und 4318-23). 

204 Lai's' lange S t r a f p r e d i g t (V. 4767-4808) übergeht Otte. Sein Focas 
läßt spontaner s e i n e r Wut f r e i e n Lauf und beginnt d o r t , wo L a i s aufhört: 
b e i der Beschimpfung s e i n e r Frau ("unsaelich wip bSsiu hut" , V. 4328; 
Gr. 4219 bzw. " C a i t i v e r i e n s , bontés f a i l l i e " , V. 4809) und der Frage 
nach dem Namen i h r e s G e l i e b t e n . 

205 V g l . d i e k o n t i n u i e r l i c h r e d u z i e r t e Länge der Re d e t e i l e von Focas und 
Athanais (V. 4328-88; Gr. 4219-79) und den Schlagabtausch zwischen Focas 
und Parides (V. 4413-18; Gr. 4304-09). 

206 Überdies gelangt Parides n i c h t zu hohem muot durch den Dienst an der Da
me i n der Hoffnung, Gnade zu f i n d e n , sondern e r s t , nachdem ihm der Lohn 
z u t e i l geworden i s t . 



fin 'amor und daher n i c h t an d i e höfische G e s e l l s c h a f t gebun
den . 

Das Plädoyer des E r a c l i u s für das Leben des L i e b e s p a a r e s 
wird e b e n f a l l s von e i n e r g e i s t l i c h e n Argumentation g e l e n k t , d i e 
s i c h von der höfischen des " E r a c l e " u n t e r s c h e i d e t . Während d o r t 
das g e s e l l s c h a f t l i c h e Ansehen, der "honor", den K r i s t a l l i s a t i o n s 
punkt b i l d e t (V. 4987, 4990, 5015), w e i s t E r a c l i u s g l e i c h zu An
fang Focas z u r e c h t , e r dürfe d i e Meinung der " l i u t e " n i c h t 
über "got" s t e l l e n (V. 4456-59; Gr. 4347-50). G a u t i e r s Held 
s i e h t den "honor" des K a i s e r s , der K a i s e r i n und n i c h t z u l e t z t 
seinen eigenen nur dann g e r e t t e t , wenn L a i s das L i e b e s p a a r 
am Leben l a s s e und zugebe, a l l e i n d i e Schuld an den V e r w i c k l u n 
gen zu t r a g e n . E r a c l i u s , den d e r a r t i g e , w e l t l i c h e Belange n i c h t 
berühren, b e r u f t s i c h auf Gott, der d i e H i n r i c h t u n g von Athanais 
und P a r i d e s n i c h t w o l l e (V. 4463-65; Gr. 4354-56), zumal Focas 
t e i l w e i s e für den F e h l t r i t t s e i n e r Frau v e r a n t w o r t l i c h s e i 
(V. 4468f.; Gr. 4359f.). Dennoch s p r i c h t er Athanais e i n e r 
"grozze[n] m i s s e t a t " für s c h u l d i g (V. 4478; Gr. 4381). In Gottes 
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Augen s e i s i e des Ranges e i n e r K a i s e r n n i c h t mehr würdig. 
Schenke i h r aber Focas das Leben, so können s i e noch " v i l sae-
l i c h " werden - Hs. B. l i e s t sogar " h e i l i c h " (V. 4485; Gr.4376). 

B e i a l l e m Schwankhaften i n der D a r s t e l l u n g der L i s t nimmt 
Ottes " E r a c l i u s " mit der A u f t e i l u n g der Schuld auf Mann und Frau 
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e i n e S o n d e r s t e l l u n g i n n e r h a l b der i n der Elegienkomödie und 
v.a. im fabliau und im maere v e r b r e i t e t e n Ehebruchsgeschichten 
e i n . Schon G a u t i e r s " E r a c l e " u n t e r s c h e i d e t s i c h dadurch von 
ihnen, daß es ihm n i c h t a l l e i n um d i e G e w i t z h e i t der i h r e n 
Mann betrügenden Frau geht, sondern auch um d i e Frage der 
Schuld. Er beantwortet s i e a l s höfische D i c h t e r , der d i e bloße 
Sexualität a l s Auslöser des Ehebruchs durch den fin 'amor e r 
s e t z t , zugunsten der F r a u . D i e s e r e i n d e u t i g e n E x k u l p a t i o n schließt 
207 Wenn E r a c l i u s Focas zu bedenken g i b t , daß " e i n t e i l " der Schuld auf ihm 

l a s t e (V. 4469; Gr. 4360), so i s t d i e s k e i n e s f a l l s a l s L i t o t e s zu ver
stehen, wie Maertens erwägt (Untersuchungen zu Ottes E r a c l i u s , a.a.O., 
S. 10) , da d i e K a i s e r i n Dei Otte j a o f f e n s i c h t l i c h n i c h t freigesprochen 
wird. 

208 V g l . S. 171ff. 



s i c h der g e i s t l i c h argumentierende Otte n i c h t an. Focas v e r 
l i e r t aus e i g e n e r Schuld s e i n e g e l i e b t e Frau, aber auch Athanais 
muß i h r e n T r i b u t z o l l e n und nach der Scheidung i n Armut leben, 
wenngleich s i e mit P a r i d e s i h r Glück f i n d e t (V. 4 5 0 8 f f . ; 

Gr. 4 3 9 3 f f . ) . G a u t i e r s L a i s hingegen läßt Athanais n i c h t nur 
den L a n d b e s i t z i h r e s V a t e r s zukommen, sondern i n einem A n f l u g 
höfischer largesse sogar e i n e jährliche Rente von hundert 
Mark (V. 5058-60). Ganz im Gegensatz zum T r i s t a n s t o f f wird h i e r 
a l s o d i e L i e b e öffentlich s a n k t i o n i e r t , so daß s i e nach der Ehe
scheidung i h r e Erfüllung f i n d e n kann. 

Wenn im " E r a c l i u s " anders a l s im " E r a c l e " der Papst höchst
persönlich d i e Scheidung vornimmt, so i s t d i e s i n der Z e i t des 
h i s t o r i s c h e n Phokas bzw. H e r a k l e i o s ohne w e i t e r e s möglich. Im 
K i r c h e n r e c h t fanden jedoch b i s h i n zu Ottes Z e i t Verschiebungen 
s t a t t , d i e Ehetrennungen erschwerten. Denn nachdem d i e K i r c h e 
j a h r h u n d e r t e l a n g mit der w e l t l i c h e n G e r i c h t s b a r k e i t k o n k u r r i e 
ren und s i c h mit i h r a r r a n g i e r e n mußte, t r a t s i e nachdrücklich 
für d i e Unauflösbarkeit der Ehe e i n , "dès q u ' e l l e eut l a lêgisla-
t i o n e t l a J u r i s d i c t i o n e x c l u s i v e s sur l e mariage". Auf dem 
K o n z i l von Verona im Jahre 1184 wurde d i e Ehe zum Sakrament e r 
hoben, aber b e r e i t s i n der M i t t e des 12. Jahrhunderts war d i e 
Scheidung e i n e r v o l l z o g e n e n Ehe nur mehr wegen zu naher Verwandt-
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s c h a f t , wegen Gla u b e n s v e r s c h i e d e n h e i t und wegen Ehebruchs 
möglich. Petrus Lombardus ließ im Gegensatz zu G r a t i a n s e l b s t 

211 
l e t z t e r e s n i c h t a l s ehetrennendes H i n d e r n i s gelten. Aber obwohl 
Esmein meint: Le d i v o r c e proprement d i t était éliminé du d r o i t 

212 
canonique o c c i d e n t a l " , zeigen d i e R e c h t s q u e l l e n , daß Verfahren 

209 A. Esmein, Le mariage en d r o i t canonique, 2 e édition mise à jour par 
R. Généstal, Bd. 1, P a r i s 1929, S. 51. Die Kirche s e t z t e s i c h nur ganz 
allmählich durch. Man erkennt d i e s daran, daß etwa i n der Lombardei noch 
zum Ausgang des 12. Jahrhunderts der Ehemann das Racherecht innehatte, 
während der Graf von Genf 1184 einem k a i s e r l i c h e n Spruch u n t e r l a g , " a l s 
er s i c h d i e J u r i s d i k t i o n über Ehebrecher vorbehalten w o l l t e , diese aber 
dem Bischof zugesprochen wurde" (V. P f a f f , Das k i r c h l i c h e Eherecht am 
Ende des zwölften Jahrhunderts, i n : ZRG, Kanon. Abt.94, 1977, S. 108f.). 

210 Das sog. Privilegium vaulinum (1. Kor. 7, 13-15); v g l . P f a f f , a.a.O., S. 
l o 9 f . 

211 Esmein, a.a.O., S. 91. 
212 Esmein, a.a.O., S. lOO. 



auf Ehetrennung (gerade auch wegen Ehebruchs) während des 
ganzen M i t t e l a l t e r s durchaus n i c h t s e l t e n waren und gegebenen-
f a l l s im Sinne der Klage e n t s c h i e d e n wurden. Man w i r d j e 
doch ohnehin n i c h t davon ausgehen, daß Otte s i c h über d i e k i r 
c h e n r e c h t l i c h r e l e v a n t e D i s t a n z zwischen der Z e i t der h i s t o r i 
schen G e s t a l t e n s e i n e s Werkes und s e i n e r eigenen Z e i t vollkom
men im k l a r e n war. W a h r s c h e i n l i c h baute e r nur G a u t i e r s Vers 
5012 aus, wo E r a c l e dem K a i s e r vorschlägt, e r s o l l e s i c h "par 
l ' a p o s t o l e loiaument" scheiden l a s s e n . 2 1 4 E i n Hinweis auf d i e 
Datierung des " E r a c l i u s " i s t aus der päpstlich s a n k t i o n i e r t e n 
Ehetrennung n i c h t a bzulesen, zumal d i e G e r i c h t s p r a x i s i n den 
verschiedenen k i r c h l i c h e n G e r i c h t e n nach Weigand s t e t s sehr un-
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t e r s c h i e d l i c h war. 

Die L i e b e s a u f f a s s u n g , i h r e l i t e r a r i s c h e T r a d i t i o n und i h r 
Einfluß auf den D a r s t e l l u n g s s t i l : 

Mit der Scheidung von K a i s e r und K a i s e r i n s i e g t d i e Liebe 
zwischen A t h a n a i s und P a r i d e s . Es geht aber dabei n i c h t um d i e 
auf den Mann, den R i t t e r , und s e i n e Bewährung im Dienste der 
Frau h i n p e r s p e k t i v i e r t e höfische L i e b e , wie wir s i e insbesonde
re aus den deutschen Bearbeitungen der Werke Chrétiens kennen. 
Die L i e b e s a u f f a s s u n g des " E r a c l i u s " i s t vielmehr i n der Hauptsa
che der T r a d i t i o n des im M i t t e l a l t e r v e r b r e i t e t e n S c h u l a u t o r s 
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Ovid v e r p f l i c h t e t . B e i s p i e l g e b e n d i n Deutschland w i r k t e Hein
r i c h s von Veldeke o v i d i s c h gefärbte " E n e i t " , d i e Bearbeitung des 
französischen Eneasromans. Ovids Ausdruck der L e i d e n s c h a f t i n 
physischen b i s zur Krankheit g e s t e i g e r t e n Symptomen begegnet 
213 V g l . P f a f f , a.a.O., S. lo6-o9 und R. Weigand,Zur m i t t e l a l t e r l i c h e n k i r c h 

l i c h e n E h e g e r i c h t s b a r k e i t . Rechtsvergleichende Untersuchung, i n : ZRG, 
Kanon. Abt.98(1981),S. 241-45 (untersucht Quellen b i s zum 16.Jahrhundert). 

214 Der Herausgeber des " E r a c l e " meint i n e i n e r Anmerkung (S. 212), G a u t i e r 
s p i e l e damit "par abus ou par c o n f u s i o n " auf das Privilegium paulinum 
an, doch kann apostole durchaus i n der Bedeutung " A p o s t o l i s c h e r S t u h l , 
Papst" verstanden werden ( v g l . Chrétiens "Guillaume d'Angleterre" 
V. 1226). 

215 Zur m i t t e l a l t e r l i c h e n k i r c h l i c h e n E h e g e r i c h t s b a r k e i t , a.a.O., S. 247. 
216 V g l . dazu K. Stackmann, Ovid im M i t t e l a l t e r , i n : A r c a d i a 1 (1966), S. 

231-54. 



h i e r auf S c h r i t t und T r i t t , b e i Dido, L a v i n i a und Eneas, 
wie b e i O t t e s P a r i d e s und bei Athanais, die zusammen mit der Kupple
r i n i h r e körperlichen Gebrechen dazu be n u t z t , i h r e Bewacher zu 
t ä u s c h e n . 2 1 8 M i t den b l i t z a r t i g den Liebenden b e f a l l e n d e n phy
s i s c h e n Symptomen wird g l e i c h z e i t i g d i e V o r s t e l l u n g von der Min
ne a l s e i n e r außerhalb des Menschen l i e g e n d e n , u n b e g r e i f l i c h e n 
und unbeherrschbaren Macht b e z e i c h n e t . Der Mensch b e s i t z t n i c h t 
d i e E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t , d i e Chrétien i n seinem zweiten L i e d 
a l s Voraussetzung für den fin 'amor nennt, indem e r d i e s e n 
von der T r i s t a n l i e b e a b g r e n z t . 2 1 9 Obwohl e i n e d e r a r t i g e i n t e l 
l e k t u e l l e D i s t a n z i n der Eneasdichtung noch n i c h t e r s c h e i n t , 
öffnet d i e Minne des Helden zu L a v i n i a doch b e r e i t s den Weg zur 
Bewährung, zum D i e n s t für d i e F r a u im Kampf, g i b t s i e ihm d i e 
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K r a f t , seinen R i v a l e n Turnus zu besiegen. D i e s e r Zug, der 
auf den höfischen Roman Chrêtienscher Prägung v e r w e i s t , f e h l t 
i n der E r a c l i u s d i c h t u n g völlig. H i e r z i e h t d i e Minne einen ma
g i s c h e n K r e i s um A t h a n a i s und P a r i d e s , so, daß auch für den 
Mann k e i n Weg i n d i e Bewährung führt, hängt j a i h r e r b e i d e r Le
ben von der Erfüllung der Liebe ab. E r z i e h e r i s c h wirken kann 
d i e Minne e r s t danach, s i e muß es aber n i c h t , wie der F a l l des 
Focas z e i g t . Otte verstärkt gegenüber G a u t i e r den Eindruck des 
Minnebanns, indem er d i e s e n auch auf den K a i s e r anwendet - " A l s 
d i u minne wolde sus muser l e h n " (V. 2567; Gr. 2488) -, indem er 
weitaus nachdrücklicher auf den körperlichen Krankheitssympto
men i n s i s t i e r t . 2 2 1 Und auch seine p a s s i v e r e K a i s e r i n w i r k t mehr 
217 Henric van Veldeken, Eneide, a.a.O., V. 868-74, 9832ff., 10042-60, 

10122-35, 11019-35. - Eneas. Roman du X l i e siècle, hg. v. J . - J . S a l v e r 
da de Grave, 2 Bände, P a r i s 1925 bzw. 1929, unveränd. Nachdruck 1964 
bzw. 1968 (= CFMA 14 und 52), V. 1197-1234, 7902ff., 8073ff., 8124-26, 
8233ff., 8913-38. 

218 So auch w i l l L a v i n i a i h r e Liebe zu Eneas vor i h r e r Mutter verbergen 
("Eneide", a.a.O., V. 10506ff.). 

219 Der Percevalroman ( L i Contes d e i Graal) von C h r i s t i a n von Troyes. Unter 
Benutzung des von G. B a i s t nachgelassenen h a n d s c h r i f t l i c h e n M a t e r i a l s 
hg. v. A. H i l k a , H a l l e 1932; mit Z u s a t z t e i l : Die L i e d e r des K r i s t i a n 
von Troyes, hg. v. W. F o e r s t e r , S. 798-803, dort S. 803/V. 28-36 (siehe 
auch d i e deutschen Kontrafakturen H e i n r i c h s von Veldeke [MF 58,35] und 
Berngers von Horheim [MF 113, 1]. V g l . dagegen L a v i n i a ("Eneide", a.a.O., 
V. 10042-45) und Focas (V. 2567; Gr. 2488). 

220 "Eneide", V. 11322-38; Eneasroman, V. 9046-66. 
221 V g l . insbesondere auch den Terminus "entsehen", d.h. durch den Anblick 

verzaubern, fasoinari (V. 3534; Gr. 3431). 



a l s Opfer der Minne a l s d i e französische, d i e v.a. i n i h r e n Mo
nologen g e l e g e n t l i c h durchaus D i s t a n z zu ihrem Gefühl z e i g t , 
wenn s i e etwa immer wieder d i e Sc h u l d auf i h r e n Mann abwälzt 
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und s i c h bewußt dafür e n t s c h e i d e t , P a r i d e s zu l i e b e n . 

Und doch weicht O t t e s L i e b e s k o n z e p t i o n ganz entscheidend 
auch von der Ovids bzw. von der m i t t e l a l t e r l i c h e n O v i d r e z e p t i o n 
ab, indem e r unverbunden neben d i e Minne seine g e i s t l i c h e Per
s p e k t i v e s t e l l t . Gerade d i e im Gegensatz zu G a u t i e r unhöfische 
Lösung der S c h u l d f r a g e am Schluß der L i e b e s g e s c h i c h t e w i r f t Wi
dersprüche auf, d i e man durch t e x t k r i t i s c h e Argumente n i c h t weg
d i s k u t i e r e n kann. Die Minnemagie, von der O t t e s K a i s e r b e h e r r s c h t 
w i r d , r e l a t i v i e r t s e i n e Schuld und e n t s c h u l d i g t wenigstens zum 
T e i l auch se i n e Verblendung gegenüber E r a c l i u s , dem Sprachrohr 
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G o t t e s . Im Grunde trüge a l l e i n d i e Minne d i e Verantwortung 
dafür, daß Focas durch die huote d i e Sünde s e i n e r Frau h e r v o r r u f t . 
Dies w i r d jedoch n i e i n den Begründungszusammenhang einbezogen. 
Der Minnebann s t e h t i s o l i e r t a l s Formel am Rande. Insbesondere 
aber w i d e r s t r e b t d i e g e i s t l i c h e P a r a l l e l e zwischen A t h a n a i s und 
Eva dem Konzept der durch d i e französische Q u e l l e vorgegebenen 
Liebeshandlung. Denn e r s t e n s w i r d A t h a n a i s ' Vergehen eben
f a l l s durch den Zwang der Minne e x k u l p i e r t , und zudem läßt 
j a gerade Otte d i e K a i s e r i n wegen i h r e r religiösen S k r u p e l b i s 
zum l e t z t e n Augenblick zögern, so daß von e i n e r L u s t am Verbo
tenen a l s Erbe Evas kaum d i e Rede s e i n kann. Darüberhinaus be
s c h e i n i g t e E r a c l i u s dem K a i s e r vor dessen H o c h z e i t , Athanais 
werde "niemmer missevarne", es s e i denn, e r , Focas, trüge daran 
d i e Schuld (V. 2387-89; Gr. 2308-10). Wenn b e r e i t s d i e D e t a i l -

222 überhaupt f i n d e t i n F r a n k r e i c h n i c h t d i e r e l a t i v s t r i k t e Abtrennung der 
o v i d i s c h e n von der hochhöfischen Minnetheorie s t a t t , d i e wir aus der 
deutschen Dichtung kennen ( v g l . R. S c h n e l l , Ovids Ars amatoria und d i e 
höfische Minnethéorie, i n : Euph. 69, 1975, S. 1 5 6 f f . ) . 

223 S e l b s t wenn Freys Vorbehalte gegen d i e Originalität der Verse 2615ff. 
(Gr. 2531ff.) b e r e c h t i g t wären ( T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., 
S. 167), was wir bezwe i f e l n ( v g l . S. 141 /Anm. 141 ), würde der Wi
derspruch n i c h t b e s e i t i g t , h a n d e l t doch auch d i e Passage V. 2554-67 
(Gr. 2475-88) von der unausweichlichen Macht der Minne, deren Opfer Focas 
i s t . 



analyse des I. H a u p t t e i l e s nahelegte, daß Otte entgegen e i n e r 
v e r b r e i t e t e n Meinung k e i n höfischer D i c h t e r i s t und s i c h damit 
von den anderen deutschen B e a r b e i t e r n u n t e r s c h e i d e t , so wird 
d i e s an s e i n e r A d a p t a t i o n der L i e b e s g e s c h i c h t e besonders augen
fällig. In d i e s e Richtung w e i s t auch s e i n Zug zum Allgemeinen, 
L e h r h a f t e n , der s i c h über höfische Exklusivität hinwegsetzt. Und 
schließlich w i r k t s e i n e listig-kühne K u p p l e r i n wie ein e Ge
s t a l t der p l a u t i n i s c h e n Komödie, während s i e G a u t i e r schon durch 
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i h r e Athanai's i n n i c h t s nachstehende Rhetorik der Sprache i n 
d i e höfische Welt i n t e g r i e r t h a t . 

Wenn h i e r e i n e Beziehung zwischen dem " E r a c l e " und dem 
" E r a c l i u s " mit der Komödie h e r g e s t e l l t wird, so l i e g t d i e s weni
ger f e r n a l s es auf den e r s t e n B l i c k e r s c h e i n e n mag. Die T r a d i 
t i o n der K u p p l e r i n , e i n e r F i g u r n iederen Standes, d i e s i c h 
durch A l t e r , 2 2 5 E r f a h r e n h e i t , Doppelzüngigkeit, Gewinnstreben, 
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Kenntnisse i n Heilkunde bzw. Zauberei und g e l e g e n t l i c h durch 
T r u n k s u c h t 2 2 7 a u s z e i c h n e t , geht zurück auf d i e a n t i k e Komödie 
s e i t Menander. S i e s e t z t s i c h über P l a u t u s und Ovid (Amores, 
1,8 und F a s t e s I I I , 661) b i s zur m i t t e l l a t e i n i s c h e n 'Komödie' 
f o r t , deren bekanntester Repräsentant "Pamphilus de amore" aus 
der M i t t e des 12. J a h r h u n d e r t s 2 2 8 b i l d e t . Diese wegen i h r e s 
224 V g l . P r a t t (a.a.O., S. 341), d i e meint, daß deshalb "the o l d woman's 

words [...] not always c o n v i n c i n g " s e i e n . 
225 V g l . "Iwein", V. 2894-98: 

"man s o i d i u huote kêren 
an i r r i u wîp und an k i n t , 
d i u so e i n v a l t e c s i n t 
daz s i eins alten wtbes rät 
bringen mac ze missetat." 

226 V g l . Ovids Dipsas (Amores I, 8/V. 5 f f . ) , d i e C e l e s t i n a des F e r n a n d o 
de Rojas oder auch Thessala aus Chrétiens "Cligês". 

227 Etwa d i e p l a u t i n i s c h e M u l t i b i b a bzw. Merobiba ( " C u r c u l i o " ) , Ovids Dipsas; 
L a r i v e y s G u i l l e m e t t e ("La Vefve") und Lope de Vegas Gerarda ("Dorotea"). 
- Zur deutschen L i t e r a t u r v g l . G.F. Jones, The Bawd i n Fi f t e e n t h - C e n t u r y 
German L i t e r a t u r e , i n : C o l l o q u i a Germanica 15 (1982), S. 48f. und S. 51. 

228 Commedie l a t i n e d e i XII e XIII s e c o l o , Bd. 3, Genua 1980 (= P u b b l i c a z i o n i 
d e l l ' I s t i t u t o d i F i l o l o g i a C l a s s i c a e t Médiévale 68), S. 13-15. - Ver
wendet wird d i e Ausgabe von F.G. Becker, Pamphilus. Prolegomena zum 
Pamphilus (de amore) und k r i t i s c h e Textausgabe, Düsseldorf 1972 (= B e i 
h e f t e zum M i t t e l l a t e i n i s c h e n Jahrbuch 9). Die anderen Texte werden z i 
t i e r t nach G. Cohen, La "comédie" l a t i n e en France au X l i e siècle, 
2 Bände, P a r i s 1931. 



Metrums, dem D i s t i c h o n , auch " e l e g i s c h e Komödien" genannten, 
229 

zum T e i l sehr weit v e r b r e i t e t e n Texte s i n d d i a l o g i s c h e 
230 

Schwanke - F a r a l nannte s i e " f a b l i a u x l a t i n s " mit n a r r a -
t i v e n Z w i s c h e n t e i l e n größeren oder k l e i n e r e n Umfangs. "Pamphi
l u s " mit nur e i n e r e i n z i g e n inquit-Formel (V. 71) und "Babio" 
mit ausschließlicher F i g u r e n r e d e kommen dem, was wir unter "Ko
mödie" v e r s t e h e n , am nächsten. Das S u j e t b e s t e h t ausnahmslos 
i n e r o t i s c h e n Verwicklungen, e h e b r e c h e r i s c h e n L i e b e s a f f a i r e n 
("Geta", " M i l o " , " M i l e s g l o r i o s u s " , " L i d i a " , "Babio") und Ma
chenschaften der lena ("Pamphilus", "Baucis e t Traso") bzw. des 
Zeno ("De Nuncio S a g a c i " ) . Die Autoren ahmen im U n t e r s c h i e d 
zu Hrothswith von Gandersheim n i c h t Terenz nach, an den nur 

231 
e i n i g e Verse des "Pamphilus" a n k l i n g e n , sondern be r u f e n s i c h 
i n der Hauptsache auf P l a u t u s und r e z i p i e r e n daneben a u s g i e b i g 
O v i d . 2 3 2 

Daß G a u t i e r d i e s e 'Komödien' kannte, i s t n i c h t nur wegen 
i h r e r V e r b r e i t u n g n a h e l i e g e n d , sondern v.a. deswegen, w e i l a l l e 
n amentlich bekannten Autoren aus dem nordfranzösischen L o i r e 
t a l stammen und nach Cohen zumindest d i e Handlung der meisten 

2 3 3 
Texte i n d i e s e r Gegend s p i e l t . J "Pamphilus", der den auch 
für das fabliau c h a r a k t e r i s t i s c h e n " a n t i f ê m i n i s m e " 2 3 4 mit einem 
v e r g l e i c h s w e i s e 'höfischen' V e r h a l t e n des T i t e l h e l d e n v e r b i n d e t , 
mochte G a u t i e r am nächsten gestanden haben. So ähnelt se i n e 
" v i e l l e " auch am ehesten der " v e t u l a " d i e s e s Textes, d i e eben-
229 Becker z i e h t für d i e E d i t i o n des "Pamphilus" a l l e i n 58 vollständige Hand

s c h r i f t e n heran, ganz abgesehen von z a h l r e i c h e n Zeugnissen i n F l o r i l e g i e n , 
von Inkunabeln und Frühdrucken. 

230 V g l . E. F a r a l , Le f a b l i a u l a t i n au moyen âge, i n : Romania 50 (1924) , 
S. 321-85. 

231 G. Cohen, a.a.O. Bd. 2, S. 174f. 
232 P r a k t i s c h jeder Text s e i " d i presunta i m i t a z i o n e p l a u t i n a , ma l i n g u i s t i -

camente d i d e r i v a z i o n e o v i d i a n a " (Commedie l a t i n e , a.a.O., Bd. 3, 
S. 18/19).- V g l . d i e Berufung auf Plautus etwa i n " A u l u l a r i a " V. 25-28; 
zu O v i d p a r a H e l e n im "Pamphilus" v g l . Cohen, a.a.O., Bd. 2, S. 173f. 
( v g l . auch das häufige Motiv des Wechsels der G e s i c h t s f a r b e : "Palletque 
rubetque","Lidia" V. 63 oder "P a l l e t q u e rubetque fréquenter","Pamphilus" 
V. 513). 

233 Cohen, a.a.O., Bd. 1, S. XVI-XXVIII. 
234 Cohen, a.a.O., Bd. 1, S. XLI bzw. Bd. 2, S. 171. 



f a l l s d i e Früchte i h r e s Gartens für i h r e k u p p l e r i s c h e n Machen
s c h a f t e n e i n s e t z t . 2 3 5 Einen u n m i t t e l b a r e n Zusammenhang kann 
man f r e i l i c h n i c h t behaupten. Immerhin beobachtete man d i r e k t e n 
Einfluß des "Pamphilus" auf höfische Dichtungen: auf Chrétiens 

236 
" C h e v a l i e r au l i o n " und den Rosenroman. überhaupt hat gerade 
d i e s e 'Komödie 1 e i n e große Wirkung a u s g e s t r a h l t , d i e s i c h u.a. 
i n Juan R u i z ' " L i b r o de buen amor" n i e d e r s c h l u g , das d i e Kupple
r i n zur t y p i s c h e n F i g u r der spanischen Dichtung machte (z.B. 
d i e C e l e s t i n a des Fernando de Rojas und d i e Gerarda des Lope de 

237 
Vega), i n B o c c a c c i o s "Fiammetta" und Chaucers " T r o i l u s " . 
Beckers t e x t k r i t i s c h e r Untersuchung i s t zu entnehmen, daß d i e 
ses Werk i n z a h l r e i c h e n H a n d s c h r i f t e n , Inkunabeln und F l o r i l e -
g i e n e b e n f a l l s über den deutschen Sprachraum h i n gleichmäßig 
v e r b r e i t e t w a r . 2 3 8 Es i s t a l s o durchaus denkbar, daß auch Otte 
mit dem "Pamphilus" und anderen d i e s e r Texte i n Berührung kam. 
Durch d i e Reduktion des Höfischen w i r k t d i e L i e b e s g e s c h i c h t e 
im " E r a c l i u s " ' p l a u t i n i s c h e r ' a l s im " E r a c l e " und rückt i n größe
re Nähe zu den 'Komödien', d i e P l a u t u s bzw. Nachbildungen s e i 
nes W e r k e s 2 3 9 i m i t i e r e n . Vor a l l e m aber e r i n n e r t Ottes V o r l i e -

240 
be für d i e ' s z e n i s c h e ' D a r s t e l l u n g mit gezielt durch Stichomythie 

24 1 
b e l e b t e n D i a l o g e n an d i e 'Komödie'. 235 Die K u p p l e r i n Anus l o c k t Galathea zum Rendez-vous i n i h r e n Garten: "Hec 

t i b i n o s t r a domus poraa nucesque d a b i t ; / V i x e r i t i s t e meus sin e f r u c t i b u s 
angulus unquam,/De quibus ecce f r u i q u o l i b e t i p s a potes." (V. 648-50). 
- V g l . f e r n e r V. 3o2-o4, wo s i c h Anus über d i e i n A u s s i c h t g e s t e l l t e 
Entlohnung b e k l a g t : "Sed michi d i s p l i c u i t , quod dare d i s p o s u i t . / P r o -
m i s i t ueteres cum p e l l i c i o michi u e s t e s , / S i c s i b i u i l e meam munus ade-
mit opem." Im höfischeren " E r a c l e " erhält s i e neben Geld "un mantiel 
bon" (v. 42o4). - Grundsätzlich t e i l t G a u t i e r s Werk das städtische 
M i l i e u der 'Komödien 1. 

236 Coramedie l a t i n e , a.a.O., S. 44 (mit näheren b i b l i o g r a p h i s c h e n Hinweisen). 
237 Commedia l a t i n e , a.a.O., S. 42-44; v g l . auch E.R. C u r t i u s , Europäische 

L i t e r a t u r und l a t e i n i s c h e s M i t t e l a l t e r , Bern/München 3 i 9 6 i , S. 390. 
238 Becker, Pamphilus, a.a.O., S. 11-135. 
239 Der römische Autor s e l b s t war im Gegensatz zu Terenz weniger bekannt. 

V g l . G. Glaucher, Schullektüre im M i t t e l a l t e r . Entstehung und Wandlung 
des Lektürekanons b i s 1200 nach den Quellen d a r g e s t e l l t , München 1970 
(= Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 5), 
S. 75-83, 94-100, 124; M.Manitius, Geschichte der l a t e i n i s c h e n L i t e r a t u r 
des M i t t e l a l t e r s , D r i t t e r T e i l , unter Mitwirkung v. P. Lehmann, München 
1931, S. 1015. 

240 Es g i b t Zeugnisse dafür, daß manche 'Komödien' n i c h t nur von e i n e r Per-



Während Otte d i e d i a l o g i s c h e n Passagen ausbaut, r e d u z i e r t 
er a n d e r e r s e i t s Zahl und Umfang der M o n o l o g e . 2 4 2 B e i d i e s e r 
Zurückhaltung gegenüber Monologen h a n d e l t es s i c h n i c h t etwa um 
eine Tendenz, d i e für d i e deutschen B e a r b e i t e r französischer 
Q u e l l e n a l l g e m e i n c h a r a k t e r i s t i s c h wäre. H e i n r i c h von Veldeke 
etwa übertrug d i e Monologe des Roman d'Eneas z i e m l i c h g e t r e u 

24 3 
und i n a l l e r Ausführlichkeit, und E i l h a r t s l a n g e r I s a l d e -

244 
monolog " k o n t r a s t i e r t a u f f a l l e n d mit dem f a s t r e f l e x i o n s l o s 

245 
handlungsbezogenen Erzählstil". Uberhaupt wies Hadumod 
Bußmann nach, wie verwandt das M o t i v a r s e n a l und d i e "Stilgebär
den" der Liebesmonologe altfranzösischer und m i t t e l h o c h d e u t 
scher Texte s i n d . 2 4 * * E i n besonders aufschlußreiches B e i s p i e l 
für e i n t y p i s c h e s Monoloqelement, das s i c h mehrfach auch b e i 
G a u t i e r f i n d e t , im " E r a c l i u s " aber an k e i n e r S t e l l e übernommen 
wird, b i l d e t d i e (häufig anklagende) Amor- bzw. Minne-Apostro-

24 7 
phe. B e i Otte f e h l t d i e Voraussetzung dafür, daß s i e über
haupt Geltung e r l a n g e n könnte, w e i l es i n den Monologen s e i n e r 
Athanais n i c h t um das Wesen der L i e b e geht, sondern um deren 
L e g i t i m a t i o n vor Go t t . Im " E r a c l e " stehen beide B e r e i c h e immer
h i n nebeneinander. Und der deutsche P a r i d e s b e k l a g t nur d i e 

son oder mehreren Sprechern vorgetragen, sondern auch aufgeführt wur
den ( v g l . Johannes von S a l i s b u r y : "Et quidem h i s t r i o n e s erant, qui gestu 
c o r p o r i s arteque uerborum et modulatione v o c i s f a c t a s et f i c t a s h i s t o r i a s 
sub aspectu p u b l i c o r e f e r e b a n t , quos apud Plautum inuenis e t Menandrum 
et quibus ars n o s t r i T e r e n t i i i n n o t e s c i t " ; z i t . n. Cohen, a.a.O., B d . l , 
S. IX; v g l . Commedie l a t i n e , a.a.O., S. 3 2 f f . ) . 

241 B e i s p i e l e für s c h n e l l e Redewechsel b i e t e n v.a. "Babio", "Geta", "De 
Nuncio Sagaci", " A u l u l a r i a " , " L i d i a " und "De C l e r i c i s et R u s t i c o " . 

242 Und s e l b s t i n dem kürzeren, aber für d i e abweichende C h a r a k t e r i s i e r u n q 
der Athana'is bedeutsamen Monoloa, den Otte zusätzlich i n s e i n Werk auf
nimmt (V. 3938ff.; Gr. 3 8 3 1 f f . ) , benutzt er Verse aus der Vorlage, a r b e i 
t e t er a l s o n i c h t völlig selbständig ( v g l . S. 161/Anm. 197). 

243 V g l . "Eneide", V. 10061ff. und Eneasroman, V. 8083ff. ( L a v i n i a ) ; "Eneide", 
V. 11097ff. und Eneasroman, V. 8940ff. (Eneas). 

244 F. L i c h t e n s t e i n , E i l h a r t von Oberge, Straßbura/London 1877 (^Quellen und 
Forschunaen XIX; Nachdr. Hildesheim/New York 1973), V. 2398-2598. 

245 Baußmann, Der Liebesmonoloa, a.a.O., S. 49. 
246 Ebenda, S. 55. 
247 Etwa " E r a c l e " , V. 3951, 3974, 3980, 3982; "Eneide", V. 10246ff., 11098ff., 

11148ff.; Eneasroman, V. 8185, 8189, 8203ff., 8948, 9063ff.; zu E i l h a r t 
v g l . Bußmann, Der Liebesmonolog, a.a.O., S. 54. 



Unerfüllbarkeit s e i n e r Minne, a n s t a t t wie der französische 
auch über das Phänomen an und für s i c h zu r e f l e k t i e r e n . 

O t tes unhöfische Grundhaltung verändert d i e E i g e n a r t 
des Liebesmonologs, obwohl d i e Handlung des " E r a c l i u s " durch-

248 

aus dessen c h a r a k t e r i s t i s c h e n " S i t u a t i o n s t y p " b e r e i t s t e l l t . 
Damit v e r l i e r t der Monolog z u g l e i c h s e i n e e i g e n t l i c h e F u nktion 
und seinen S t e l l e n w e r t i n n e r h a l b des Werkes. Er i s t f a s t nur 
mehr i n s o w e i t von Bedeutung, a l s er der Handlung und der K o n s t i 
t u i e r u n g von Figurenmerkmalen d i e n t . Während d i e r e f l e k t i e r t e 
Vorphase des Ehebruchs im " E r a c l e " um e i n V i e l f a c h e s umfang
r e i c h e r i s t a l s im " E r a c l i u s " , 2 4 9 baut Otte den h a n d l u n g s r e i 
cheren T e i l , d.h. d i e Aktivitäten Morpheas und d i e E h e b r u c h s l i s t , 
um immerhin etwa 150 Verse aus. 

Die M i t t e l p a r t i e insgesamt wird von dem strukturbewußten 
und k o n t u i e r u n g s w i l l i g e n Otte durch d i e nur h i e r begegnende i n 
s i c h g e s c h l o s s e n e , symmetrische G l i e d e r u n g weit d e u t l i c h e r a l s 
von G a u t i e r vom übrigen Werk a b g e s e t z t . Er s i g n a l i s i e r t damit 
d i e thematische S o n d e r s t e l l u n g der L i e b e s g e s c h i c h t e , g e s t e h t der 
Minne mit a l l i h r e n Ambivalenzen Eigenwert zu. S i e b i l d e t aber 
nur e i n e n , wenn auch gewichtigen, T e i l i n n e r h a l b e i n e s umfassen
den Ganzen, das g e i s t l i c h , jedoch durchaus n i c h t w e l t f e i n d l i c h 
a u s g e r i c h t e t i s t . 

24 8 Ausdruck von Hadumod Bußmann (Hg.), E i l h a r t von Oberg. T r i s t r a n t . Synop
t i s c h e r Druck der ergänzten Fragmente mit der gesamten Parallelüberlie
ferung, Tübingen 1969 (= ATB 70), S. XVII. 

24 9 Die Liebesmonologe während des Festes und nach dem Fe s t verdoppeln nahe
zu den Umfang des " E r a c l e " gegenüber dem " E r a c l i u s " . Der 1. Monolog der 
K a i s e r i n , der zwar s e l b s t k e i n Liebesmonolog i s t , aber d i e Liebesgeschieh-
te v o r b e r e i t e t , hat, wie b e r e i t s f e s t g e s t e l l t , f a s t d i e v i e r f a c h e Länge. 



2.2.3 T e i l I I I (V. 4532ff.; Gr. 4417ff.) 

Der d r i t t e H a u p t t e i l b e g i n n t mit e i n e r markanten s t r u k t u 
r e l l e n Abgrenzung, d i e d i e Fäden der vorhergehenden Handlungs
sequenz ab s c h n e i d e t . A l l e F i g u r e n außer E r a c l i u s t r e t e n end
gültig ab, auch Focas, der s e i t T e i l I a l s w i c h t i g e G e s t a l t 
neben dem Helden stand. 

Dies a l s 'Bruch' dem künstlerischen Unvermögen des Autors 
a n z u l a s t e n , wäre e i n e inadäquate Bewertung, w e i l s i e außer Acht 
ließe, daß Otte h i e r o f f e n s i c h t l i c h d i e für d i e Chronik charak
t e r i s t i s c h e Schluß- bzw. E i n g a n g s f o r m e l 2 5 0 z i t i e r t , d i e d i e To
d e s a r t des H e r r s c h e r s und s e i n e R e g i e r u n g s z e i t a n g i b t 
(V. 4450-54; Gr. 4426-30) bzw. den Namen des N a c h f o l g e r s nennt 
und d i e s e n d a b e i kurz c h a r a k t e r i s i e r t (V. 4555f.; Gr. 4 4 3 1 f . ) . 2 5 1 

Otte s t r e b t a l s o gar keine fließende U b e r l e i t u n g an, sondern 
e i n e t y p i s c h c h r o n i k a l i s c h e , " p a r a t a k t i s c h e H i n t e r e i n a n d e r o r d -
nung", b e i der der "äußere Rhythmus epischen F o r t s c h r e i t e n s 

252 
[...] d e u t l i c h i n t e r p u n g i e r t " i s t . Diese c h r o n i k a l i s c h e E i n 
k l e i d u n g , d i e h i e r i n e i n e n h i s t o r i s c h e n Exkurs mündet (V.4561ff.; 

253 
Gr. 4 4 3 3 f f . ) , hat, wie auch an anderen S t e l l e n , k e i n V o r b i l d 
i n der französischen Q u e l l e . Dort s e t z t j a zudem aufgrund e i n e r 

2 54 
ZzJöi-Reiche-Konzeption der A u f s t i e g des E r a c l e zum K a i s e r 
den Tod des römischen H e r r s c h e r s L a i s gar n i c h t voraus. A n s t a t t 
Ottes bewußter Akzentuierung des E i n s c h n i t t s nach A r t der Chronik, 
f i n d e t s i c h b e i G a u t i e r e i n e Eloge des Helden, d i e insbesondere 
dessen höfischen Qualitäten i n den Vordergrund rückt (V. 5095-51o9), 
250 F. Ohly, Sage und Legende i n der K a i s e r c h r o n i k , a.a.O., S. 16. 
251 V g l . auch den Anfang des " E r a c l i u s " ( i n B nach dem P r o l o g ) . 
252 Ohly, Sage und Legende, a.a.O., S. 16. - Schwieterings Vermutung, Otte 

habe den Prolog e r s t "einem späteren Exemplar" s e i n e r Dichtung hinzuge
fügt (Die Demutsformel mittelhochdeutscher D i c h t e r , B e r l i n 1921, S. 42), 
gewinnt an Bedeutung, wenn man erwägt, ob n i c h t Otte s e i n Werk ursprünglich 
a l s T e i l e i n e r Chronik k o n z i p i e r t hat. 

253 Näheres zu diesem und anderen h i s t o r i s c h e n Exkursen im " E r a c l i u s " auf 
S.78f. d i e s e r A r b e i t . 

254 V g l . S. 48f. 



bevor d i e K r e u z e s e x p e d i t i o n angekündigt wird. Während s i c h a l s o 
im " E r a c l e " das Legendenthema mit höfischer S t i l i s i e r u n g v e r 
b i n d e t , b e t t e t es Otte i n einen historischen Kontext e i n . Auf 
d i e G e s c h i c h t e und i h r e d i c h t e r i s c h e V e r a r b e i t u n g müssen w i r 
h i e r n i c h t mehr d e t a i l l i e r t eingehen. Dies geschah schon im 
Rahmen des 1. K a p i t e l s . 

Der d r i t t e H a u p t t e i l des " E r a c l i u s " g l i e d e r t s i c h i n den 
Kampf des Helden gegen den äußeren F e i n d (Rückeroberung des 
H e i l i g e n K r e u z e s ) , den Kampf gegen seinen inneren F e i n d , d i e 
superbia (Demutsverweis), und schließlich i n den c h r o n i k a l i s c h e n 
'Annex 1, de m wir e b e n f a l l s b e r e i t s e i n e eingehende Analyse wid
m e t e n . 2 5 5 

1) Die Rückeroberung des H e i l i g e n Kreuzes (V. 4622-5360? 
Gr. 4485-5199): 

Eingangs wird mit der Beschreibung des unter seinem "Himmel" 
thronenden Kreuzesräubers Cosdroas d i e B e l e i d i g u n g der C h r i s t e n 
d a r g e s t e l l t ( a ) , d i e am Ende, wo d i e Handlung zu diesem Schau
p l a t z zurückkehrt, E r a c l i u s durch den Tod des h e i d n i s c h e n Herr
schers sühnt ( c ) . Die dazwischen l i e g e n d e Haupthandlung (b) 
s e t z t s i c h aus zwei Phasen zusammen: der Hee r e s s c h l a c h t und 
E r a c l i u s ' Zweikampf gegen den Sohn des Cosdroas. Otte s c h i l d e r t 
d a b e i j e w e i l s vor der e i g e n t l i c h e n Auseinandersetzung, mit welch 
u n t e r s c h i e d l i c h e r E i n s t e l l u n g s i c h C h r i s t e n und Heiden bzw. 
E r a c l i u s und Cosdroas auf den Kampf v o r b e r e i t e n . 

255 V g l . S. 64-74. 



zu ( a ): Cosdroas d.Ä. und s e i n "Himmel" 

Otte s e t z t nach dem c h r o n i k a l i s c h - k n a p p e n Ubergang zur Re
g i e r u n g s z e i t des E r a c l i u s u n m i t t e l b a r mit der neuen Ausgangs
s i t u a t i o n e i n , dem V e r l u s t Jerusalems und des Kreuzes an d i e 
Heiden, der s i c h im B i l d des vor der H e i l i g e n R e l i q u i e s i t z e n 
den Cosdroas w i d e r s p i e g e l t . Der französische D i c h t e r dagegen, 
der von c h r o n i k a l i s c h e n Gestaltungsformen keinen Gebrauch macht, 
v e r s u c h t , d i e U b e r l e i t u n g fließender zu g e s t a l t e n . Er e n t w i c k e l t 
aus der Vorausdeutung auf E r a c l e s Rückgewinnung des Kreuzes 
(V. 5110-18) und aus dem s i c h daran anschließenden, b e i Otte 
fehlenden inventic-Einschub (V. 5119-5210) Cosdroês Zerstörung 
Jerusalems, seinen Kreuzesraub und se i n e Ermordung des K a i s e r s 
Foucar (V. 5211-64), d i e i h r e r s e i t s d i e Nachfolge des Helden im 
Amt des K a i s e r s m o t i v i e r t (V. 5265-84). Anders a l s im " E r a c l i u s " 
e n t s p r i c h t d i e s e A b f o l g e jedoch den h i s t o r i s c h e n Gegebenheiten 
n i c h t , denn Chosrau I I . e r o b e r t e Jerusalem noch n i c h t unter 
Phokas/Foucar, sondern e r s t 614, v i e r Jahre nachdem H e r a k l e i o s 
an d i e Macht gekommen war. 

Die Beschreibung des p e r s i s c h e n Königs und s e i n e r U n t e r t a 
nen prägt von Anfang an das H e i d e n b i l d b e i G a u t i e r und O t t e . 
Die n e g a t i v e Grundtendenz t e i l e n , wie n i c h t anders zu erwarten, 
beide Werke. Und doch z e i c h n e t Otte d i e Konturen weniger 

2 56 
s c h a r f . Er übergeht an d i e s e r S t e l l e weitgehend d i e im 
" E r a c l e " überhaus häufige Beschimpfung der Heiden, d i e der 
chanson de geste entsprechend a l s " f o i e gent a v e r s e " , a l s 
" c h a i t i v e f o l e gent" oder a l s " I i f o l Persant" b e z e i c h n e t wer
den (V. 5224, 5229, 5 2 5 2 ) . 2 5 7 Während G a u t i e r i n Cosdroé nur 
" l e f o l , l e c h a i t i f avoué" e r b l i c k t (V. 5254), i s t er zwar auch 
l a u t Otte " v i l vermezzen", auf bloß " w e r l t l i c h e n rum" f i x i e r t 
256 De Boors A n s i c h t , im " E r a c l i u s " s e i das Spannungsverhältnis zwischen 

C h r i s t e n - und Heidentum " v e r s c h l a f f t " , t r i f f t zwar den Sachverhalt, 
b r i n g t jedoch eine d i s k u t a b l e Wertung i n s S p i e l (Geschichte der deut
schen L i t e r a t u r , Bd. 2, a.a.O., S. 22). 

257 Otte nennt s i e n e u t r a l e r "die von p e r s i a " , Cosdroas' " l i u t e " (V.4677, 
4687; Gr. 4536, 4546) oder s p r i c h t s c h l i c h t von der "heidenschefte", 
ohne s i e mit einem abwertenden Epit h e t o n zu versehen (V. 4638; Gr.4497). 



und mit sehenden Augen b l i n d Z D Ö (V. 4626, 4652, 4682; 

Gr. 4489, 4511, 4541), a n d e r e r s e i t s aber s t a r k und f u r c h t l o s 

(V. 4639-42; Gr. 4498-5001). Die P e r s e r , d i e ihm religiöse 

Verehrung entgegenbringen, wirken b e i Otte n i c h t wie verab-

scheuungswürdige Kreaturen, sondern wie i r r e g e l e i t e t e Menschen, 

d i e Cosdroas i n dem Glauben läßt, d i e C h r i s t e n , d i e dem H e i l i 

gen Kreuz h u l d i g e n , v e r e h r t e n i h n höchstpersönlich (V.4677-79; 

Gr. 4536-38), und denen er unter seinem 'Himmel' v o r s p i e g e l t , 

e r könne über Regen und Wind g e b i e t e n , b i s s i e ihn am Ende für 
259 

den Schöpfer der Welt h a l t e n (V. 4687-91; Gr. 4546-50). 

In W i r k l i c h k e i t war übrigens d i e s e r r e i c h geschmückte und 

mit m ancherlei t e c h n i s c h e K n i f f e n a u s g e s t a t t e t e "Himmel" e i n e 

Kunstuhr, d i e s i c h im Schatzhaus Chosraus I I . i n Ganzak befand, 

wo d i e s e r nach der Eroberung Jerusalems auch das H e i l i g e Kreuz 

aufbewahrte. "Die i n der l e t z t e n S a s a n i d e n z e i t i n Pehlewi v e r 

faßte R e i c h s c h r o n i k e n t h i e l t e i n e Beschreibung, so gut wie 

B a u n a c h r i c h t e n . 2 6 0 Diese Kunstuhr f i e l der Zerstörung Ganzaks 
258 Mk. 8,18: "Oculos habentes non v i d e t i s ? " - Dieses Z i t a t begegnet später 

auch b e i G a u t i e r , a l s E r a c l e versucht, den Heidenkönig zu bekehren 
(V. 5984f.: "Tu ne v o i s goûte, s i as eus ; / o r e l l e s , s i ne pues o i ' r ! " ) . 

259 o t t e v e r z i c h t e t darauf, d i e K u n s t g r i f f e genauer zu beschreiben, mit denen 
Cosdroas Regen und Wind f a b r i z i e r t , und b e r u f t s i c h s t a t t d e s s e n auf eine 
"karonica" (V. 4686; Gr. 4545). Damit kann weder Ottos von F r e i s i n g 
"Chronica", noch d i e knappe desoriptio der K a i s e r c h r o n i k gemeint s e i n , 
wohl aber G a u t i e r s " E r a c l e " s e l b s t (V. 5232ff.), den Otte sonst jedoch 
nie a l s "Chronik" bezeichnet. V i e l l e i c h t benutzt er diesen Terminus h i e r 
n i c h t , "to acknowledge the source of h i s d e s c r i p t i o n , but to add more 
a u t h o r i t y to the i n c r e d i b l e f a c t s being n a r r a t e d " ( P r a t t , a.a.O., 
S. 568) . Er kannte aber nach eigener Aussage d i e Beschreibung des "Himmels" 
auch aus anderen Quellen (V. 4649; Gr. 4508). Dies i s t übrigens ange
s i c h t s der Verbreitung d i e s e r desoriptio n i c h t weiter e r s t a u n l i c h . Ihr 
Wortlaut geht i n der l a t e i n i s c h e n Überlieferung mit nur geringen Abwei
chungen auf Hrabanus zurück: "Fecerat namque s i b i t u r r i m [...], atque 
per o c c u l t a s f i s t u l a s aque meatus adduxerat, ut quasi deus pluviam desu-
per v i d e r e t u r infundere e t , dum subterraneo specu equis i n c i r c u i t u 
t r a h e n t i b u s circumacta t u r r i s f a b r i c a moveri vi d e b a t u r , quasi quodammodo 
rugitum t o n i t r u i j u x t a p o s s i b i l i t a t e m a r t i f i c i s mentiebatur" ( z i t . n. 
F a r a l , D'un " p a s s i o n a i r e " l a t i n , a.a.O., S. 522). Auch i n v o l k s s p r a c h l i c h e n 
Texten i s t d i e s e Beschreibung überliefert; u.a. im P a s s i o n a l (Massmann, 
a.a.O., s. 170f.) und i n der Sächsischen Weltchronik (hg. v. L. Weiland, 
Hannover 1877, z i t . n. E. H e r z f e l d , Der Thron des KhusrÔ, i n : Jahrbuch 
der p r e u s s i s c h e n Kunstsammlungen 41, 1920, S. 20). 

260 E . H e r z f e l d , Der Thron des KhusrÔ, a.a.O., S. 1-24 und 103-147; h i e r 
S. 146. 



durch K a i s e r H e r a k l e i o s zum Opfer. In der abendländischen 
U b e r l i e f e r u n g jedoch verwechselte man wegen des ähnlichen a r c h i 
t e k t o n i s c h e n Aufbaus d i e Uhr mit einem Thron bzw. Thronhimmel, 
an dem Chosrau, wie man g l a u b t e , d i e H e i l i g e R e l i q u i e habe an
b r i n g e n l a s s e n . 

zu (b): Die S c h l a c h t an der Donaubrücke und der Zweikampf 

Der C h r i s t e n k a i s e r E r a c l i u s r e a g i e r t e n t s c h l o s s e n auf den 
Kreuzesraub, indem e r zum K r i e g s z u g a u f r u f t , e i n Heer sammelt 
und i n s F e i n d e s l a n d a b r e i s t . Die Heiden i h r e r s e i t s rüsten s i c h 
im Gegenzug zum Kampf. Anders a l s b e i G a u t i e r s i n d d i e e i n z e l n e n 
S c h r i t t e d i e s e r V o r b e r e i t u n g denen der C h r i s t e n homolog, aber 
i n der für Otte t y p i s c h e n Weise v a r i i e r t , so daß der b e i a l l e r 
M ilderung der H e i d e n s i c h t grundlegende U n t e r s c h i e d zwischen Un
gläubigen und Gläubigen zum Ausdruck kommt. H i e r , wo C h r i s t e n 
und Heiden d i r e k t m i t e i n a n d e r k o n f r o n t i e r t werden, k e h r t Otte 
zur T r a d i t i o n der K a i s e r c h r o n i k und des R o l a n d s l i e d e s zurück 
und s p r i c h t von den "verworhten" (V. 4752; Gr. 4609). 

E r a c l i u s ' A u f r u f an d i e C h r i s t e n z i e l t e i n z i g auf d i e Rück
eroberung des Kreuzes aus den Händen s e i n e s Räubers Cosdroas 
ab, d i e man mit Gottes H i l f e zu e r r e i c h e n h o f f t ( V . 4697-
4718; Gr. 4556-75). Der r e i n religiöse Beweggrund t r i t t 
b e i Otte noch d e u t l i c h e r h e r v o r a l s b e i G a u t i e r , w e i l s i c h 
d i e C h r i s t e n n i c h t wie d o r t i n e i n e r V e r t e i d i g u n g s p o s i t i o n 

261 
b e f i n d e n , d i e s i e ohnehin zum Kampf zwingt. Für Ottes 
Cosdroas dagegen i s t über den 'religiösen' Anlaß hinaus 
(V. 4784-90; Gr. 4641-47) das t e r r i t o r i a l e I n t e r e s s e v o r -herrschend. In der Rede an s e i n e n Sohn bzw. an s e i n Volk 

261 V g l . S. 5 1 f • 
262 V. 4796 (Gr. 4654) :man]A, er]B/C. 



b i e g t e r d i e Notwendigkeit, s e i n Land zu v e r t e i d i g e n zu 
dem P l a n um, das ganze c h r i s t l i c h e Imperium zu erobern 
(V. 4794-4830; Gr. 4651-87). 
Das Heer, das be i d e H e r r s c h e r sammeln, i s t vorzüglich, doch 
d i e n t es i n einem F a l l dem "h e l d f e n j gut" (V. 4719; Gr.4576), 
im anderen dem " t i v e l s h o l d e [ n ] " (V. 4833; Gr. 4690). 
In der A b s i c h t , für Gott zu kämpfen, gönnt s i c h das c h r i s t 
l i c h e Heer " s e l t e n gemach" (V. 4750; Gr. 4607), während das 

263 
p e r s i s c h e , mit Fahnen und F e l d z e i c h e n geschmückt, ohne 
religiöse Gedanken i n f r o h e r SiegesStimmung a u f b r i c h t 
(V. 4841-53; Gr. 4698-4710). 

A l s schließlich nur mehr d i e Donau d i e beiden P a r t e i e n t r e n n t , 
264 

i s t der Moment der u n m i t t e l b a r e n K o n f r o n t a t i o n gekommen. 
über d i e H e e r e s s c h l a c h t , d i e der h i s t o r i s c h - c h r o n i k a l i s c h e n 

T r a d i t i o n angehört und im " E r a c l e " f e h l t , sowie über d i e im 
Zentrum stehende Ansprache des E r a c l i u s , e i n e Mischung aus F e l d 
h e rrnrede und K r e u z p r e d i g t , 2 6 5 wurde auf den S e i t e n 54 b i s 56 
d i e s e r A r b e i t gehandelt. Zu erwähnen i s t noch d i e schon b e i den 
Kämpfen des Focas vor Ravenna beobachtete sehr a l l g e m e i n formu
l i e r t e , von I n d e f i n i t a d u r c h s e t z t e (V. 4928,4930, 4934; Gr.4785, 
4787, 4791), k o n t u r l o s e S c h i l d e r u n g der S c h l a c h t . Immerhin ge
s t e h t o t t e d a b e i zumindest anfänglich auch den Heiden Kampfes-
mut und Stärke zu (V. 4920-36; Gr. 4777-93), während etwa d i e 
K a i s e r c h r o n i k d i e C h r i s t e n kurzen Prozeß mit den Heiden machen 
l ä ß t : 2 6 6 

"Die c r i / t e n do renanten. 
d i haiden Si. an ranten. 
fi /lugen fi an der wal. 
a l / e d i hunde z e t a l . " 

263 Der Gegensatz zwischen den nur Gott dienenden C h r i s t e n und den weltlichem 
Schmuck hingegebenen Heiden f e h l t i n Ottes Vorlage. H i e r s i n d auch d i e 
C h r i s t e n mit p r u n k v o l l e r Rüstung a u s g e s t a t t e t (V. 5402-08). V g l . unten 
S. 183. 

264 zur Geste der "Herausforderung am Fluß" i n h i s t o r i s c h e n Quellen v g l . S. I91f. 
265 E r a c l i u s nennt seine Männer ausdrücklich Kreuzfahrer (V. 4903; Gr. 4760). 
266 Hg. v. J . Diemer, a.a.O., S. 345/V. 1-4. 



Nachdem im " E r a c l i u s " der Erzählerkommentar "Des het got 
267 

gegunnen/Eraclio dem guten man" d i e s e e r s t e Kampfesphase 
abschließt, v e r a b r e d e t der Held mit Cosdroas d . J . ein e n Zwei
kampf, der d i e endgültige Entscheidung herbeiführen s o l l , ohne 
das Blutvergießen i n beiden Heeren f o r t z u s e t z e n . Der p e r s i 
sche Anführer stimmt b e i O t t e s o f o r t zu, w e i l e r anders a l s b e i 

268 ° 
G a u t i e r "mannes mut" und " s t o l z e s e i l e n " b e s i t z t (V. 4993f.; 
Gr. 4850f.), obwohl e r Heide i s t . Die Besprechung der Bot
s c h a f t zwischen E r a c l e und den Baronen - e i n Motiv der chanson 

de geste, das G a u t i e r w i c h t i g e r i s t a l s dem B e a r b e i t e r - und 
i h r e i n a l l e r Ausführlichkeit w i e d e r h o l t e Übermittlung an 
Cosdroé z i e h t Otte i n e i n e s zusammen (V. 4959ff.; Gr. 4 8 1 6 f f . ) . 
So stehen d i e B o t s c h a f t des E r a c l i u s und Cosdroas' Antwort e i n 
ander u n m i t t e l b a r gegenüber. Der C h r i s t s i e h t den Zweikampf 
a l s G o t t e s u r t e i l an, während der Heide den Ausgang dem " g e l S c k " 
a n h e i m s t e l l t (V. 4975 v s . 5017; Gr. 4832 vs. 4872). Dementspre
chend s e t z t d i e s e r im U n t e r s c h i e d zu E r a c l i u s , der Wert darauf 
l e g t , daß der S i e g e r über d i e R e l i g i o n des B e s i e g t e n bestimmen 
werde (V. 4981; Gr. 4838), l e d i g l i c h f e s t : "Und swer gesige der 
habe den fromen" (V. 5020; Gr. 4875). 

Nach diesem Z w i s c h e n s p i e l beginnt wie b e i der H e e r e s s c h l a c h t 
d i e von O t t e w e s e n t l i c h ausgebaute V o r b e r e i t u n g der beiden Kon
trahenten auf den Zweikampf. Die gegensätzliche A r t , wie s i c h 
E r a c l i u s und Cosdroas auf i h r e Aufgabe e i n s t e l l e n , s i g n a l i s i e r t 
schon im voraus den Ausgang. Diese T e i l p h a s e g l i e d e r t s i c h i n 
zwei A b s c h n i t t e : i n den B e r i c h t über d i e Nacht vor dem Zwei
kampf (V. 5041-56 bzw. 5057-84; Gr. 4896-4911 bzw. 4912-37), 
den Otte zur Gänze selbständig e n t f a l t e t e , und i n d i e B e s c h r e i 
bung der Rüstung, d i e E r a c l i u s bzw. Cosdroas u n m i t t e l b a r vor 
ihrem Kampf anlegen (V. 5085-5127 bzw. 5128-57). Während s i c h 
der Heide siegesgewiß mit sei n e n Leuten i n Saus und Braus v e r -
267 V. 4951f. (Gr. 4808f.); v g l . Hrabanus: " f i d e l i suo E r a c l i o C h r i s t u s 

c o n c e s s i t de hoste triuraphum" ( z i t . n. F a r a l , D'un " p a s s i o n a i r e " l a t i n , 
a.a.O., S. 524). 

268 V g l . auch S. 56f. 



gnügt, b i s er müde w i r d und s i c h n i e d e r l e g t , gönnt s i c h E r a c l i u s 

a l s miles christianus i n a s k e t i s c h e r Hingabe an Gott keinen 

S c h l a f und b e t e t auf Knien d i e ganze Nacht hindurch. Er beginnt 

den Tag wie e i n Mönch mit Matutin ("mette", V. 5072; Gr. 4927) 

und P r i m e 2 6 9 und empfängt z u l e t z t noch b e i e i n e r Meßfeier d i e 

H l . Kommunion. Anders a l s Cosdroas v e r t r a u t er auf Gott, n i c h t 

auf s i c h s e l b s t . Und da es n i c h t um seinen persönlichen S i e g 

geht, v e r z i c h t e t er auf jeden Schmuck s e i n e r Rüstung, sondern 
270 

hüllt s i c h i n den Mantel e i n e s T e m p e l r i t t e r s und b e k r e u z i g t 

s i c h noch einmal hoch zu R o ß . 2 7 1 Cosdroas dagegen e r s c h e i n t i n 

einem " E r c h e n n e c l i c h e n harnash" (V. 5129; Gr. 4982), mit grünem 

F e l d z e i c h e n und einem Schwert aus Gold und S i l b e r . Sein S c h i l d 

i s t mit einem goldenen Löwen b e s e t z t , den Helm z i e r t e i n g olde

ner A d l e r . Diese gegensätzliche S t i l i s i e r u n g des c h r i s t l i c h e n 
272 

und des h e i d n i s c h e n Kämpfers nach A r t des R o l a n d s l i e d e s geht 

aus O t t e s französischer Q u e l l e n i c h t h e r v o r . Die Rüstung des 

Cosdroé, " q u i g a i r e s n'est amês" (V. 5617), wir d im " E r a c l e " 

nur kurz i n einem Vers (V. 5618) erwähnt, denn d i e O p p o s i t i o n be-
269 Hs. C ergänzt noch " t e r c z und non" (V. 5077). - V g l . LThK, a.a.O., Bd.2, 

A r t . Brevier Sp. 679-84; sowie E. Schneider, Les heures bénédictines, 
P a r i s 1927. 

270 V g l . S.42f. Die Hs. B b r i c h t danach mit V. 5111 ab. - E r a c l i u s trägt 
n i c h t wie E r a c l e das Schwert Constantins (V. 5608). In der l a t e i n i s c h e n 
Kreuzeslegende i s t davon e b e n f a l l s n i c h t d i e Rede. Möglicherweise w o l l t e 
G a u t i e r ähnlich der chanson de geste, d i e n i c h t s e l t e n d i e Schwerter 
(und Pferde) der wichtigeren Figuren mit Namen v e r s i e h t , d i e Waffe des 
Helden " i n d i v i d u a l i s i e r e n " ( v g l . Renate H i t z e , Studien zu Sprache und 
S t i l der KampfSchilderungen i n den chansons de geste, Genf/Paris 1965 
[= Kölner Romanistische A r b e i t e n , N.F. Heft 33], S. 4 2 f . ) . Otte e r s c h i e n 
das Constantinschwert wohl a l s a n a c h r o n i s t i s c h , oder aber er störte s i c h 
an G a u t i e r s Zusatz " a l puig d'or f i n " (V. 5607), der s e i n e r Opposition 
von c h r i s t l i c h e r Schmucklosigkeit vs. h e i d n i s c h e r Pracht wiedersprochen 
hätte. 

271 B e i G a u t i e r n i c h t e x p l i z i t erwähnt; ähnlich wie im " E r a c l i u s " heißt es 
im P a s s i o n a l : "er segende s i c h kriuzewîs" ( z i t . n. Massmann, a.a.O., S. 
173/V. 55.). 

272 Auch Konrads von Würzburg "Engelhard", e i n höfisch i n s p i r i e r t e s Werk, das 
i n der Beschreibung prächtiger Rüstungen mitunter geradezu schwelgt 
(V. 2463-2892), beachtet den Unterschied zwischen einem T u r n i e r und einem 
a l s G o t t e s u r t e i l geltenden Zweikampf: 
" i n e i n e r s l e h t e n wîse n i h t h o v e l i c h e r dinge, 
i r wäpenkleider wären, durch daz i n guot g e l i n g e 
wan s i enwolten vären von gotes h e l f e würde schtn." 

(V.4680ff.; d i e Angaben beziehen s i c h auf 
Konrad von Würzburg, Engelhard, hg. v. I. R e i f f e n s t e i n , 3. neubearb. 
A u f l . d. Ausgabe v. P. Gereke, Tübingen 1982 [= A TB 17]). 



s t e h t h i e r d a r i n , daß der K a i s e r den wahren Gott um H i l f e b i t 
t e t (V. 5614-16), der Heide den f a l s c h e n , nämlich sei n e n V a t e r 
(V. 5619f.). Cosdroé e r s c h e i n t i n j e d e r H i n s i c h t a l s ausgeprägt 
n e g a t i v e F i g u r , während O t t e d i e Qualitäten des f u r c h t l o s e n 
Heiden durchaus anerkennt (V. 5138, 5155f.; Gr. 4991, 5008f.) 
und davon d i e Ebene des Glaubens a b t r e n n t . 

Diese abweichende Tendenz s e t z t s i c h auch b e i der dem übli
chen Muster folgenden S c h i l d e r u n g des Zweikampfes s e l b s t f o r t , 

273 
d i e Otte s t r a f f t und durch s e i n e n g e z i e l t e n Gebrauch des D i a 
l o g s k l a r e r s t r u k t u r i e r t a l s G a u t i e r . In der e r s t e n , im Unter
s c h i e d zum " E r a c l e " w o r t l o s e n Kampfesphase (V. 5158-5245; 

274 
Gr. 5011-98) werden C h r i s t und Heide a l s g l e i c h w e r t i g e R i t 
t e r d a r g e s t e l l t (insbesondere V. 5223; Gr. 5076). B i s auf d i e 
d u a l i s t i s c h e n Prädikationen "gotes wygant" und " t i e f e i s chempfe" 
(V. 5216, 5215; Gr. 5o69, 5o68) i s t h i e r nur von E r a c l i u s ' und 
Cosdroas' Kampfesstärke d i e Rede und n i c h t von der R e l i g i o n , 
während G a u t i e r von Anfang an a l s Gegenstück zur p r e d i g t h a f t e n 

275 
" e x h o r t a t i o n " des E r a c l e d i e e k l a t a n t e G l a u b e n s v e r i r r u n g des 
Heiden i n a l l e r Schärfe zum Ausdruck b r i n g t (V. 5640ff., v g l . 
auch V. 5776ff.) und i h n auf d i e s e Weise i n einem ausnahmslos 
n e g a t i v e n L i c h t e r s c h e i n e n läßt. B e i O t t e führt e r s t der zweite, 
entscheidende A b s c h n i t t des Kampfes (V. 5246ff.; Gr. 5099ff.) 
i n den beiden Wortwechseln zwischen Cosdroas und E r a c l i u s e x p l i 
z i t d i e religiöse Thematik e i n . Der e r s t e D i a l o g f i n d e t zu 
einem Z e i t p u n k t s t a t t , a l s der K a i s e r dem Heiden zu u n t e r l i e g e n 
d r o h t . Die Anordnung der R e d e t e i l e , d i e den des E r a c l i u s zwi
schen d i e Äußerungen des Cosdroas ' e i n k e i l t ' , s p i e g e l t d i e s wider. 
273 " E r a c l i u s " V. 5158-5303 (Gr. 5011-5142), " E r a c l e " V. 5625-5818. 
274 E r a c l i u s s c h e i n t s i c h an d i e A n s i c h t von G a u t i e r s Cosdroé zu h a l t e n : 

" I l n'est pas l i u x de sermoner" (V. 5693) , während E r a c l e zwar meint: 
"Que v a l t Ions sermons a t e n i r ? " (V. 5658), nichtsdestoweniger aber 
33 Verse lang w e i t e r ' p r e d i g t * . 

275 S i e i s t t y p i s c h für d i e chanson de geste. Raynaud de Lage verweist auf 
den "sermon" Rolands zu Ferragu i n "L'Entrée d'Espagne" ( E r a c l e , a.a.O., 
S. 215). Sie begegnet auch im R o l a n d s l i e d des P f a f f e n Konrad (hg. v. 
C. Wesle, 2. A u f l . bes. v. P. Wapnewski, Tübingen 1967 [= ATB 69], 
V. 4 0 1 7 f f . ) . 



Der Heide sucht i h n zunächst durch d i e A u s s i c h t auf m a t e r i e l -
276 

l e n Reichtum zur Aufgabe zu v e r l o c k e n (temptatio), und nach
dem E r a c l i u s davon unangefochten b l e i b t , v e r s p o t t e t er G o t t . 
Gerade d i e s g i b t dem C h r i s t e n d i e K r a f t , schließlich d i e Ober
hand zu gewinnen. Diesmal beginnt E r a c l i u s zu sprechen. A l s 

277 
Cosdroas aber, ganz ' c h r i s t l i c h ' argumentierend, d i e Be-

2 78 
kehrung a b l e h n t , enthauptet er i h n . 

Wie d i e P e r s e r b e i der Verabredung des Zweikampfes geschwo
ren haben, müssen s i e d i e c h r i s t l i c h e H e r r s c h a f t annehmen 
(V. 4981 und 5305f.; Gr. 4838 und 5144f.). Otte umgeht d i e 
Zwangstaufe, d i e im " E r a c l e " noch einmal d i e S t a r r s i n n i g k e i t 
der Heiden u n t e r s t r e i c h t (V. 6 8 4 1 f f . ) , und nähert s i c h stärker 
der Legendenfassung, i n der d i e F r e i w i l l i g k e i t der Bekehrung 

279 
sogar ausdrücklich betont w i r d . Er übergeht h i e r ebenso 
G a u t i e r s A m p l i f i k a t i o n wie zuvor d i e s i c h an der chanson de 

geste i n s p i r i e r e n d e Beratung des E r a c l e mit seinen Baronen und 
dessen Versuch, Cosdroé während des Zweikampfes zu bekehren. 

276 Dieses legendarische Motiv f e h l t i n Gau t i e r s " E r a c l e " . 
277 "Er sprach n e i n i c h entriwen 

So waer i c h b8ser danne eine wip 
F l S r i c h d i e s e l e durch den l i p 
V i l unmaere mir min leben i s t " (V. 5283ff.; Gr. 5136ff.). 

278 G a u t i e r s E r a c l e packt den Leichnam b e i den Füßen und s c h l e u d e r t i h n i n s 
Wasser (V. 5816-18). In Übereinstimmung mit der Legendenversion i s t b e i 
Otte davon n i c h t d i e Rede. 

279 Hrabanus: "Tanteque mentis mutatio Chosroe i n v a s i t exercitum ut [...] 
v o l u n t a r i e cum omni sua f a m i l i a atque p r o i e E r a c l i o se subderent tarn 
p o t e s t a t e quam f i d e " ( z i t . n. F a r a l , D'un " p a s s i o n a i r e " l a t i n , a.a.O., 
S. 524) ; im Wortlaut nahezu i d e n t i s c h im Spéculum h i s t o r i a l e des Vinzenz 
von Beauvais ( z i t . b e i Massmann, a.a.O., S. 179); v g l . e b e n f a l l s d i e 
Legenda aurea: "adeo quod vniuersus populus cosdroe f i d e i C h r i s t i a n e se 
s u b d i d i t e t sacrum baptisma s u s c e p i t " ( z i t . n. Massmann, a.a.O., S. 182). 



zu ( c ) : E r a c l i u s zerstört den "Himmel" des Cosdroas und 
e r o b e r t das H e i l i g e Kreuz 

Nach dem S i e g über Cosdroas d . J . i s t für E r a c l i u s der Weg 
zum Heidenkönig f r e i , dessen "Himmel" e r zerstört, bevor er d i e 
H e i l i g e R e l i q u i e an s i c h nimmt. Der Vers 5360 (Gr. 5199) -
"Do f r a e u t s i c h d i u C h r i s t e n h e i t " - hebt abschließend das L e i d 
der C h r i s t e n auf, das im E i n l e i t u n g s a b s c h n i t t b e s c h r i e b e n wurde 
(V. 4692ff.; Gr. 4 5 5 1 f f . ) . 

O t t e s Kürzung der französischen Q u e l l e i s t i n diesem A b s c h n i t t 
noch d e u t l i c h e r a l s im v o r i g e n . S i e r e s u l t i e r t aus e i n e r An
näherung an den Legendenduktus. Insgesamt f o l g t d i e s e Passage 
w e s e n t l i c h genauer a l s b e i G a u t i e r dem l a t e i n i s c h e n Text der 
Legende, wie er s e i t Hrabanus Maurus überliefert und v i e l f a c h 

281 
r e z i p i e r t worden i s t . So t i l g t O tte auch h i e r G a u t i e r s 
A m p l i f i k a t i o n e n , insbesondere den w o r t r e i c h e n , mit I n v e k t i v e n 
d u r c h s e t z t e n Versuch des K a i s e r s , Cosdroé zu bekehren, und dessen 
h i e r e x p l i z i t w i e d e r h o l t e Anmaßung, Gott zu s e i n 
(V. 5944-6029). Wenn deshalb im " E r a c l i u s " e i n i g e g e i s t l i c h e 

282 
Z i t a t e der Kürzung zum Opfer f a l l e n , so heißt d i e s k e i n e s 
wegs, daß Otte e i n e "mehr w e l t l i c h e a l s g e i s t l i c h e Gesinnung" 

283 
besäße, denn gerade s e i n Streben, den Erzählstil dem der 
280 " E r a c l i u s " V. 5309-60 (Gr. 5147-99), " E r a c l e " V. 5850-6078. 
281 Hrabans Text nach der Hs. von Reims abgedruckt b e i F a r a l , a.a.O., S.524f.: 

"Ipse autera c h r i s t i a n i s s i m u s p r i n c e p s cum suo tantum e x e r c i t u régna que 
Chosroe tenuerat circumquaque p e r l u s t r a n s ad sedem i p s i u s v e n i t [ " E r a c l i u s " 
V. 5309-14; Gr. 5148-53]. [...] ad eum a s c e n d i t sedentemque i n throno 
aureo r e p p e r i t . N u l l u s namque ex ejus e x e r c i t u e r a t q u i e i exitum b e l l i 
a l i q u a t e n u s n u n t i a s s e t , quia p r o p t e r suam c r u d e l i t a t e m omnes eum exosum 
habebant [ " E r a c l i u s " V. 5315-20; Gr. 5154-59]. E r a c l i u s sagt zu Chosroe: 
" s i credere Domino Jhesu C h r i s t o v o l u e r i s e t servum te i l l i u s esse cujus 
ego sum famulus i n v e r i t a t e confessus f u e r i s , regnum t i b i Persarum tantum 
cum patrimonio et vitam, a c c e p t i s a te paucis o b s i d i b u s , dabo [ " E r a c l i u s " 
V. 5325-34; Gr. 5164-73], Cumque i l l e nequaquam a d q u i e s c e r e t , E r a c l i u s 
e x t r a c t o g l a d i o caput i l l i u s amputavit { . . . ] [ " E r a c l i u s V. 5335-44; 
Gr. 5174-83]. Filiumque ejus parvulum quem cum eo inv e n e r a t b a p t i z a r i 
mandavit ["E r a c l i u s V. 5345-49; Gr. 5148-88]. - Im großen und ganzen 
stimmen damit b e i s p i e l s w e i s e d i e Versionen der Legenda aurea und des 
Spéculum h i s t o r i a l e überein ( z i t . b. Massmann, a.a.O., S. 182 und 179). 

282 V g l . d i e Anmerkungen des Herausgebers G. Raynaud de Lage, a.a.O., S. 215. 
283 Frey, T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., S. 215. 



' o f f i z i e l l e n ' V e r s i o n der Kreuzeslegende a n z u g l e i c h e n , bewog 
ih n dazu, d i e Erweiterungen i n s e i n e r Vorlage zu b e s e i t i g e n . 

2) Der Demutsverweis (V. 5361ff.; Gr. 5200ff.) 

Nachdem der C h r i s t e n k a i s e r den h e i d n i s c h e n Gegner überwun
den h a t , z e i g t s i c h , daß der S i e g e r auch e i n e i n n e r e Gefahr zu 
bestehen hat: d i e der superbia. S i e v e r l e i t e t s e l b s t E r a c l i u s , 
der für den Glauben s e i n Leben e i n z u s e t z e n b e r e i t war, dazu, 
i n f e i e r l i c h e m Schmuck s i c h s e l b s t i n den Vordergrund zu rücken, 
a n s t a t t s i c h e i n z i g und a l l e i n a l s Diener Gottes zu v e r s t e h e n . 
Er s t e l l t s i c h damit auf e i n e S t u f e mit dem Perserkönig Cosdroas, 
dem e r noch kurz zuvor seinen Hochmut vorwarf (V. 5326; 
Gr. 5 1 6 5 ) . 2 8 4 

Der Demutsverweis des Helden durch Gott und dessen Engel -
285 

d i e K a i s e r c h r o n i k l e g t i h n a l s "exemplum" aus - e n t f a l t e t s i c h 
aus der Rückführung des Kreuzes nach Jerusalem a l s s t r u k t u r e l l 
i n s i c h g e s c h l o s s e n e r A b s c h n i t t , der von dem Kampf gegen d i e 
Heiden abgetrennt i s t . 

• Otte berichtet zuerst von C h r i s t i • Der Engel g r e i f t den demütigen 
"michel diumut,,, als dieser am E s e l s r i t t C h r i s t i auf, den ein
Palmsonntag auf einem Esel i n die leitend nur der Erzähler im 
Hl. Stadt r i t t (V. 5361-72; Hinblick auf das Publikum erwähn-
Gr. 5200-11). te, und legt mit dieser Kon

tra s t f o l i e Eraclius den Grund 
für seine Bestrafung aus 
(V.5388-5402; Gr.5227-41). 

284 v g l . auch V. 5318 (Gr. 5157), wo im " E r a c l i u s " d i e "hochvart" des Cosdroas 
betont w i r d , während etwa Hrabanus an der genau entsprechenden S t e l l e 
d i e Qvudelitas des Heidenkönigs hervorhebt ("Nullus namque ex ejus 
e x e r c i t u e r a t q u i e i exitum b e l l i n u n t i a s s e t , q u i a propter suam c r u d e l i -
tatem oranes eum exosum habebant", z i t . n. F a r a l , a.a.O., S. 525). 

285 Hg. v. J . Diemer, a.a.O., S. 347/V. 19. 



• Als nächstes s t e l l t er dem des Kai
sers Verhalten gegenüber, der i n 
"michler hochvart" auf einem ed
len Pferd und in prächtiger K l e i 
dung durch dieselbe Pforte wie 
Gottes Sohn Jerusalem betreten 
w i l l (V. 5373-80; Gr.5212-19).286 

• Gott bestraft ihn daher durch das 
Wunder des Torverschlusses 
(V. 5381-87; Gr. 5220-26). 

Daraufhin legt der Kaiser seine 
"hochvart" reumütig ab, er steigt 
vom Pferd, hüllt sich in ärmliche 
Kleider und betet weinend als 
"ein schuldiger man" zu Gott 
(V. 5403-19; Gr. 5242-58). 

In seiner Barmherzigkeit hebt Gott 
deshalb den Torverschluß auf, so 
daß Eraclius das Kreuz in die Hl. 
Stadt tragen kann (V. 5420-33; 
Gr. 5259-72). 

Im Werk s e l b s t w i r d d i e so s t r u k t u r i e r t e Handlung nur wenig 
ausführlicher v e r m i t t e l t , denn der deutsche B e a r b e i t e r über
nimmt von G a u t i e r nur das Gerüst, das der l a t e i n i s c h e n Legenden
v e r s i o n z u g r u n d e l i e g t . Der französische D i c h t e r a m p l i f i z i e r t 
d i e s e , wo immer s i c h ihm dazu d i e Möglichkeit bot. Man denke etwa 
an d i e Beschreibung von C h r i s t i E i n z u g am Palmsonntag nach 

287 
Matthäus 21, 9 (V. 60 91-6113), d i e Reuebezeugungen und i n s 
besondere das lange, mit g e i s t l i c h e n Z i t a t e n d u r c h s e t z t e Reue-

288 
gebet des E r a c l e (V. 6271-6338) oder d i e Gedanken, d i e s i c h 
d i e Umstehenden über das E r e i g n i s machen (V. 6397-6415). Die 
286 Das Tor, das wie i n der K a i s e r c h r o n i k 'Speciosa Porta' heißt, wird l a u t 

Otte nur einmal im Jahr, am Palmsonntag, geöffnet. Weder d i e K a i s e r 
c h r o n i k , noch G a u t i e r oder d i e Kreuzeslegende b e r i c h t e n davon. V g l . aber 
Johannes von Würzburg : "[...] ob reverentiam d i v i n i et m y s t i c i i n t r o i -
tus Domini [...] i n t u s c l a u s a (= p o r t a ) , f o r i s l a p i d i b u s o b s t r u c t a , 
n u l l o tempore p a t e t n i s i i n d i e Palmarum [...] Tum [...] iterum c l a u -
d i t u r per totum annum ut p r i u s , excepto E x a l t a t i o n i s sanctae c r u c i s 
f e s t o , u b i denuo a d a p e r i t u r . " ( z i t . n. F o u r r i e r , Le courant réaliste, 
a.a.O., S. 238f. mit weiteren Belegen). 

287 Zur von G a u t i e r hinzugefügten "senef i'ance" ( s i g n i f i c a t i o ) - d i e E s e l i n 
und das ihn folgende Junge bezeichnen i n Übereinstimmung mit O r i g i n e s 
das A l t e und das Neue Testament (V. 6114ff.) - v g l . d i e Anmerkung des 
Herausgebers auf S. 216f. Im Abendland üblicher i s t d i e Deutung der 
angebundenen E s e l i n , d i e s i c h Jesus von seinen Jüngern für den Einzug 
i n Jerusalem bringen läßt (Mt. 21, 1-7), a l s "Synagoge unter dem Joch 
des Gesetzes" und d i e des Füllens a l s " g e s e t z e s l o s e Heidenwelt". V g l . 
R e i n i l d i s Hartmann, A l l e g o r i s c h e s Wörterbuch i n O t f r i e d s von Weißenburg 
Evangeliendichtung, München 1975, S. 216f. (mit weiteren b i b l i o g r a p h i 
schen Angaben). 

288 V g l . d i e Anmerkungen des Herausgebers i n der E d i t i o n des " E r a c l e " , 
a.a.O., S. 217f. 



gesamte Episode des Demutsverweises zählt daher im " E r a c l e " 
351 Verse (V. 6079-6429), im " E r a c l i u s " dagegen nur 73 Verse 
(V. 5361-5433; Gr. 5200-72). Am A u f t r i t t des Engels läßt 
s i c h b e i s p i e l h a f t O t t e s Nähe zum knappen Erzählstil der Legen
denfassung a b l e s e n , während G a u t i e r d i e s e Szene auf 56 Verse 
e r w e i t e r t (V. 6179-6234). 

" E r a c l i u s " 

"Do got i n s i n e r mensheit 
Einen e s e l durch d i s e porten r e i t 
Do f u r e er n i h t a l s du t u s t 

Legende 289 

"Quando rex celorum [...] per nunc 
aditum [.. . ] i n t r o ' i v i t , non se pur-
purum nec diademate nitentem e x h i -

Diner h o h f a r t du engelten muse [ s i c ! ] b u i t aut equi p o t e n t i s vehiculum 
Wer w i l d u waenen daz du s i s 
Waerestu wizzech und wis 
Du s o l d e s t d i t z chraeuce han braht 
Mit r e i n e c l i c h e r andaht 
Nach dem worte sazehant 
Der engel sweich und verswant" 
(V. 5392-5401; Gr. 5231-40). 

r e q u i s i v i t , sed h u m i l i s a s e l l i t e r -
ga i n s i d e n s c u l t o r i b u s s u i s h u m i l i -
t a t i s exempla r e l i q u i t . 

His d i c t i s angelus confestim ad 
celum r e d i i t . " 

A l s l e t z t e r A b s c h n i t t f o l g t i n Ottes " E r a c l i u s " der h i s t o r i 
sche 'Annex' (V. 5434ff.; Gr. 5 2 7 3 f f . ) , mit z i e m l i c h e r S i c h e r 
h e i t e i n e A d a p t a t i o n der "Chronica" Ottos von F r e i s i n g . Unsere 
Untersuchung i n K a p i t e l 1.2 zeigte, daß der 'Annex' wegen der 
engen Bezüge zwischen seinem e r s t e n und zweiten T e i l e i n i n s i c h 
ruhendes Ganzes b i l d e t . Wir betonten dennoch d i e Bedeutung d i e 
s e r Passage für das G e s c h i c h t s b i l d des gesamten Werkes. 

Ott e s Held w i r d n i c h t i d e a l i s i e r t , wie es i n G a u t i e r s Schluß
eloge g e s c h i e h t (V. 6455-6514), d i e das ganze Leben des E r a c l e 
von der Geburt b i s zum Tod umfaßt und n i c h t nur seinen Glauben, 
sondern auch s e i n e "grant c e v a l e r i e " (V. 6513) rühmt. Im 
" E r a c l i u s " s e t z t s i c h v ielmehr f o r t , was beim Demutsverweis be
r e i t s a u f s c h i e n : S e l b s t e i n Diener Gottes wie d i e s e r K a i s e r i s t 
von der Sünde a n f e c h t b a r . So begeht er auch i n seinem weiteren 
Leben F e h l e r , kann jedoch a l s bußfertiger C h r i s t t r o t z s e i n e r 
menschlichen UnVollkommenheit i n der Huld des barmherzigen Got
te s s t e r b e n . 

289 Fassung Hrabans ( z i t . n. F a r a l , D'un " p a s s i o n a i r e " l a t i n , a.a.O., 
S. 527) . 



Zusätzliche Q u e l l e n . 
Legende und Chronik a l s l i t e r a r i s c h e V o r b i l d e r 

Der I I I . T e i l des " E r a c l i u s " stützt s i c h n i c h t a l l e i n , j a 
man kann sagen: n i c h t einmal mehr hauptsächlich auf G a u t i e r s 
Werk, während s o n s t zusätzliche Q u e l l e n nur i n h i s t o r i s c h e n 
Exkursen (vornehmlich i n T e i l I) a u f t r a t e n . E i n k l e i n e s D e t a i l , 
nämlich das nur im " E r a c l e " begegnende Opfer bzw. ' E i n t r i t t s g e l d ' , 
das d i e C h r i s t e n dem Perserkönig für d i e Anbetung des H e i l i g e n 
Kreuzes e n t r i c h t e n (V. 5251 bzw. " E r a c l i u s " V. 4660-69; 
Gr. 4519-28), z e i g t jedoch, daß Otte d i e französische V o r l a g e 
n i c h t völlig b e i s e i t e ließ. 

Insgesamt s t e h t Otte der knappen, i n raschem Tempo f o r t 
s c h r e i t e n d e n Erzählweise der Legende von der exaltatio aruois 

näher a l s deren d i c h t e r i s c h e r B e a r b e i t u n g durch G a u t i e r . Dies 
g i l t ganz besonders für d i e s i c h auf den Ausgangspunkt zurückbe
ziehende K o n f r o n t a t i o n zwischen E r a c l i u s und dem Heidenkönig 
unter dessen "Himmel" und den Demutsverweis - Szenen, i n denen 
nach S c h l a c h t und Zweikampf das H e i l i g e Kreuz s e l b s t i n E r s c h e i 
nung t r i t t . Möglicherweise war es d i e E h r f u r c h t vor der H e i l i g e n 
R e l i q u i e , d i e Otte dazu veranlaßte, s i c h gerade h i e r eng an den 
Text zu h a l t e n , den d i e l i t u r g i s c h e Lesung für den 14. September 
vorsah. Wenn Ot t e s Fassung darum w e s e n t l i c h kürzer ausfällt 
a l s d i e G a u t i e r s , i s t d i e s a l s o n i c h t unbedingt e i n Zeichen des 

290 
" u n l u s t i g e n Zu-Ende-Bringens", wie Frey meint, sondern verrät 
d i e Priorität, d i e der deutsche Autor der Legendenversion a l s 

2 91 
d i r e k t e r V o r l a g e zukommen läßt. Vollkommen u n h a l t b a r e r 
s c h e i n t i n diesem Zusammenhang F r e y s These, Otte könnte s i c h 
d eshalb "mehr an ältere V o r b i l d e r " g e h a l t e n haben, " w e i l ihm 

290 T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., S. 218. 
291 Otte u n t e r b r i c h t auch n i c h t d i e Legendenhandlung durch Exkurse oder 

Verallgemeinerungen, wie er es i n den anderen T e i l e n seines Werkes mit 
V o r l i e b e t u t . Die e i n z i g e Ausnahme b i l d e n v i e l l e i c h t d i e Verse 4877-81 
(Gr. 4734-38). 



der I n h a l t d i e s e s A b s c h n i t t e s fremd war". Abgesehen davon, 
daß d i e genaue Ana l y s e des " E r a c l i u s " gerade O t t e s Verankerung 
i n g e i s t l i c h e m Boden ergab, so daß man s i c h e r l i c h d i e V e r t r a u t 
h e i t des D i c h t e r s mit dem Legendenstoff voraussetzen d a r f , hät
te s i c h O t t e , f a l l s ihm d i e s e r w i r k l i c h "fremd" gewesen wäre, 
j a wohl doch v i e l eher eng an den " E r a c l e " , seine d i r e k t e Vor
l a g e , g e h a l t e n . 

Auch der Legendenfassung f o l g t e r n i c h t s k l a v i s c h . Von i h r 
(und von der G a u t i e r s ) u n t e r s c h e i d e t e r s i c h durch d i e Kombina
t i o n des für d i e Legende t y p i s c h e n Zweikampfes mit der S c h l a c h t , 
d i e den h i s t o r i s c h e n Gegebenheiten e n t s p r i c h t und i n den C h r o n i 
ken d o m i n i e r t . Otte v e r b i n d e t selbständig d i e beiden V e r s i o n e n , 
d i e besonders d e u t l i c h Jacobus de Voragine einander gegenüber-
s t e l l t 2 9 3 

Die Trennung zweier Heere durch einen Fluß, d i e den s o f o r 
t i g e n Zusammenstoß v e r h i n d e r t , i s t "eine hundertfach i n der K r i e g s 
g e s c h i c h t e bekannte S i t u a t i o n " . In der h i s t o r i s c h e n W i r k l i c h 
k e i t p f l e g t e e i n e P a r t e i "durch e i n e Umgehung oder durch e i n 

294 
anderes Strategem" d i e s e T r e n n l i n i e zu überwinden. Manche 
g e s c h i c h t l i c h e Q u e l l e n b e r i c h t e n dagegen von e i n e r Geste, d i e 
Cram "Herausforderung am Fluß" nennt: E i n e r der beiden Fürsten 
g a r a n t i e r t dem anderen d i e ungehinderte überquerung oder b i t t e t 
s i c h a l s A l t e r n a t i v e ebendies für s i c h s e l b s t aus, damit d i e 
S c h l a c h t beginnen k a n n . 2 9 5 Der V o r s c h l a g , das Abkommen durch 
E i d und G e i s e l n zu s i c h e r n sowie insbesondere der, den S t r e i t ge
g e b e n e n f a l l s n i c h t durch e i n e S c h l a c h t , sondern durch den Zwei-

292 T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, a.a.O., S. 218. 
293 vg l . s. 54 ; selbständig auch gegenüber der Ka i s e r c h r o n i k , d i e zwar eben

f a l l s d i e Schlacht kurz s c h i l d e r t , i h r aber einen Zweikampf zwischen 
H e r a c l i u s und Cosdroas dem Älteren f o l g e n läßt. 

2 9 4 K . - G . Cram, Iudicium b e l l i . Zum Rechtscharakter des Krieges im deutschen 
M i t t e l a l t e r , Munster/Köln 1955, S. 83. 

295 cram führt acht B e i s p i e l e zwischen 978 und 1298 an (Iudicium b e l l i , 
a.a.O., S. 64-82) , d i e s i c h noch durch e i n weiteres aus Sugers " V i t a 
L u d o v i c ! G r o s s i " ergänzen l a s s e n ( v g l . W. Goez, Über Fürstenzweikämpfe 
im Spätmittelalter, i n : A r c h i v f . Ku l t u r g e s c h i c h t e 49, 1967, S. 144). 



kämpf der Heerführer zu e n t s c h e i d e n , b i l d e n t y p i s c h e Bestand
t e i l e der "Herausforderung am Fluß", d i e e b e n f a l l s i n der Legen
de von der Kreuzeserhöhung begegnen und von G a u t i e r und Otte 

296 
übernommen werden. Anders a l s h i e r h a t t e jedoch i n der 
h i s t o r i s c h e n W i r k l i c h k e i t d i e s e Geste k e i n e r l e i militärische 
Bedeutung. Die Herausforderung ging s t e t s f e h l . S i e d i e n t e 
wohl e i n z i g und a l l e i n p r o p a g a n d i s t i s c h e n Zwecken, denn 
s i e f i n d e t s i c h nur i n ausgesprochen p a r t e i l i c h e n Q u e l l e n , d i e 
den j e w e i l i g e n H e r a u s f o r d e r e r i n einem günstigen L i c h t e r s c h e i -

297 
nen l a s s e n w o l l e n . 

Auch g i b t es l i t e r a r i s c h e Muster sowohl für den s t e l l v e r t r e 
tenden Zweikampf der Legende und des " E r a c l e " a l s auch 
für den d i e S c h l a c h t ablösenden Zweikampf i n Ottes Werk, nämlich 
den b i b l i s c h e n Einzelkampf zwischen David und G o l i a t h 

2 9 8 
(1 Sam. 17) bzw. den zwischen Eneas und Turnus und den (un
h i s t o r i s c h e n ) Kampf Alexanders d.Gr. mit dem Inderkönig Porus. 
Das l e t z t e B e i s p i e l i s t dem " E r a c l i u s " besonders ähnlich, denn 
nach v e r l u s t r e i c h e n Kämpfen wendet s i c h Alexander an Porus, um 
wie E r a c l i u s den gegnerischen Anführer zum Zweikampf a u f z u f o r 
dern, damit " b e i d e n t h a l p " n i c h t noch mehr w e r t v o l l e K r i e g e r i h r 

2 99 
Leben l a s s e n müßten. Wenngleich den Zweikampf n i c h t a l l e 
Texte so ausdrücklich a l s G o t t e s u r t e i l kennzeichnen wie d i e B i 
b e l s t e l l e (1 Sam. 17, 37), d i e Legende von der exaltatio crucis 

und d i e E r a c l i u s d i c h t u n g , i s t dennoch d i e s e s Verständnis i m p l i z i t 
immer vorauszusetzen, g a l t doch der g e r i c h t l i c h e Zweikampf im 
296 Im " E r a c l i u s " wird darüberhinaus noch ausdrücklich f e s t g e s e t z t , daß s i c h 

keiner der Soldaten i n den Zweikampf einmischen darf (V. 5021; 
Gr. 4876: "Niémen s o l uns z e h e l f e chomen"). So heißt es auch i n der 
Legende: "Decretum etiam cum juramento e s t ut s i a l i q u i s ex eorum popu
l o p r i n c i p i suo ve n i r e i n a u x i l i u m presumpsisset, c r u r i b u s e x c i s i s et 
b r a c h i i s ab eo i n flumine mergeretur" ( F a r a l , D'un " p a s s i o n a i r e " l a t i n , 
a.a.O., S. 523f.; übereinstimmend auch i n der Legenda aurea, Massmann, 
a.a.O., S. 182). 

297 Cram, Iudicum b e l l i , a.a.O., S. 82 und 86. 
298 E r a c l i u s wird übrigens von Fredegar e i n "neuer David" genannt ("novos Da

v i t " , a.a.O., S. 230). - Zu B e i s p i e l e n aus der chanson de aeste v g l . 
P. E r f u r t h , Die Sch l a c h t s c h i l d e r u n g e n i n den älteren Chansons de aeste, 
D i s s . H a l l e 1911, S. 52-55. - V a l . auch d i e e i n s e i t i g e - und v e r g e b l i c h e -
Herausforderung Gunthers durch S i e a f r i e d im N i b e l u n g e n l i e d , S t r . 106ff. 

299 Das A l e x a n d e r l i e d des P f a f f e n Lamprecht (Straßburaer Alexander), a.a.O., 
V. 4610ff. 



Sinne e i n e s G o t t e s u r t e i l s a l s " d i e e i g e n t l i c h e Entscheidung 
des R e c h t s s t r e i t e s " . 3 0 0 Während aber d i e S t e l l v e r t r e t u n g im 
g e r i c h t l i c h e n Zweikampf weit v e r b r e i t e t war, haben k r i e g s e n t 
scheidende Herrscherzweikämpfe i n der h i s t o r i s c h e n W i r k l i c h k e i t 
außer im hohen Norden Europas s e i t der Völkerwanderungszeit 
n i c h t s t a t t g e f u n d e n . 3 0 1 

In a l l e n oben genannten B e i s p i e l e n verhält s i c h d i e am Ende 
b e s i e g t e Gegenpartei s t e t s rechtsbrüchig: Die P h i l i s t e r e r g r e i 
fen d i e F l u c h t , a n s t a t t s i c h zu ergeben, d i e Soldaten des Porus 
unterwerfen s i c h n i c h t wie verabredet 3 0 2 nach dem v e r l o r e n e n 
Zweikampf den Griechen, sondern nehmen d i e S c h l a c h t wieder auf, 
und d i e L a t i n e r u n t e r Turnus v e r h i n d e r n zunächst d i e r e c h t l i c h 
e i n w a n d f r e i e Durchführung des Zweikampfes. 3 0 3 In der Legende 
dagegen b e f o l g e n d i e Heiden n i c h t nur wie im " E r a c l i u s " k o r r e k t 
d i e V ereinbarung, s i e bekehren s i c h nach e i n e r spontanen "mentis 
mutatio" sogar f r e i w i l l i g zum Gott der C h r i s t e n , der dem K a i s e r 
den S i e g über den Heiden schenkte. G a u t i e r e n t f e r n t s i c h davon 
im Gegensatz zu Otte sehr d e u t l i c h , wenn e r d i e nach A r t der 
chanson de geste unbelehrbaren, wider s p e n s t i g e n Heiden nur durch 
Waffengewalt den c h r i s t l i c h e n Glauben annehmen läßt, überhaupt 
s t e h t der " E r a c l e " der chanson de geste näher a l s der " E r a c l i u s " , 
obwohl nur d i e s e r d i e ( h i s t o r i s c h e ) S c h l a c h t i n t e g r i e r t . Gerade 
für d i e s e Textgruppe k o n s t i t u t i v e Elemente wie d i e d r a s t i s c h e 
S c h i l d e r u n g der Wunden des getöteten Gegners, das " V e r s p r i t z e n 
von [...] B l u t und H i r n " 3 0 4 ( v g l . " E r a c l e " V. 5809-14), oder das 
Gebet des Helden während des Kampfes ("Eracle" V.5729-38) 
h i n t e r l a s s e n b e i Otte keine Spur. Außerdem e n t k l e i d e t e r Gau
t i e r s V e r s i o n des für d i e chanson c h a r a k t e r i s t i s c h e n f e u d o - v a s a l -

300 K. K r o e s c h e l l , Deutsche Rechtsgeschichte 1 (bis 1250), Hamburg 1972, 
S. 266; v g l . auch Cram, Iudicum b e l l i , a.a.O., S. 11 und 105ff. 

301 Dazu W. Goez, Über Fürstenzweikämpfe im Spätmittelalter, i n : A r c h i v 
f . K u l t u r g e s c h i c h t e 49 (1967), S. 135-63. 

302 Straßburger Alexander, a.a.O., V. 4632-35. 
303 "Enéide", a.a.O., V. 11605ff.; Eneasroman, a.a.O., V. 9275ff. 
304 E.R. C u r t i u s , Gesammelte Aufsätze zur romanischen P h i l o l o g i e , Bern/München 

1960, S. 301. 
305 V g l . Renate H i t z e , Studien zu Sprache und S t i l der KampfSchilderungen, 

a.a.O., S. 35. 



l i t i s c h e n Bezugs, indem er d i e Beratung des K a i s e r s mit seinen 
Baronen über d i e B o t s c h a f t an den Heidenkönig ("Eracle" 
V. 5437-5518) i n einem e i n z i g e n Vers (V. 4959; Gr. 4816) nur 
kurz s t r e i f t . 

Uberhaupt kommt es Otte mindestens ebensosehr wie auf d i e 
S c h i l d e r u n g der S c h l a c h t bzw. des Zweikampfes darauf an zu be
s c h r e i b e n , i n welcher Gesinnung s i c h d i e Kämpfenden auf i h r e Auf
gabe v o r b e r e i t e n . Diese Phase baut er t r o t z s e i n e r Kürzungs
tendenzen aus"*0** und n u t z t d i e von ihm eingeführten Homologien 
dazu, um C h r i s t e n und Heiden bzw. i h r e H e r r s c h e r einander gegen
überzustellen. Seine g e i s t l i c h e Grundhaltung drückt s i c h auch 
h i e r i n aus. 

Otte g i b t d i e Legende i n e i n e r der j a h r h u n d e r t e l a n g überlie
f e r t e n Erzählweise angenäherten Form wieder, l e g t aber zusätzlich 
Wert darauf, d i e Historizität des S t o f f e s zu betonen. Deshalb 
i n t e g r i e r t er n i c h t nur i n d i e l e g e n d a r i s c h e V e r s i o n des H e r r s c h e r 
zweikampfes d i e g e s c h i c h t l i c h e der S c h l a c h t , sondern l e i t e t s e i 
ne D a r s t e l l u n g auch im C h r o n i k s t i l e i n - der Exkurs, i n den d i e 
H a n d s c h r i f t e n A und B einmünden, ve r w e r t e t zudem Verse aus der 
K a i s e r c h r o n i k 3 0 7 - und schließt s i e ebenso ab: mit dem unserer 
Uberzeugung nach auf Ottos von F r e i s i n g "Chronica" fußenden 
h i s t o r i s c h e n 'Annex*. G a u t i e r l e n k t dagegen den B l i c k stärker 
auf d i e E r b a u l i c h k e i t des L e g e n d e n s t o f f e s , den er für e i n höfi
sches Publikum z u b e r e i t e t , das n i c h t nur den fin 'amor, sondern 

308 
n a c h w e i s l i c h auch d i e chanson de geste hochschätzte. 

306 Die Vorbereitungsphase nimmt nahezu ebensoviele Verse i n Anspruch wie 
di e (von Otte gekürzte) D a r s t e l l u n g des Zweikampfes s e l b s t . 

307 Hg. v. J . Diemer, a.a.O., S. 319ff. - Der Exkurs i n Hs. C könnte 
auf Otto von F r e i s i n g beruhen (Frey, T e x t k r i t i s c h e Untersuchungen, 
a.a.O. , S. 187) . 

308 Im Prolog e i n e r Prosaübersetzung der H i s t o r i a K a r o l i Magni et Rotholandi 
• (Pseudo-Turpin) heißt es über Baudouin V. von Hennegau, einem der Gönner 
des " E r a c l e " : " L i bons Baudoins, I i cuens de Chainau, s i ama most K a r l e -
meines. Ni ne vout onque c r o i r e chose que l'on chantast; a i n z f i s t cercher 
t o t e s l e s bones abeies de France e garder par t o t e s l e s aumaires por 
saver s i l'om i t r o v e r o i t l a v e r a i e y s t o i r e [...]" (G. P a r i s , De Pseudo -
Turpino, P a r i s 1865; z i t . n. Französische Literarästhetik des 12. und 
13. Jahrhunderts, ausgewählt v. U. Mölk, Tübingen 1969 [= S l g . romani
scher Übungstexte 54], S. 101). 



2.2.4 Der P r o l o g 

Der i n der Hs. B e r h a l t e n e , i n A und C wegen der Einbettung 
i n e i n e Chronik (die K a i s e r c h r o n i k und d i e Weltchronik H e i n r i c h s 
von München) fehlende P r o l o g 3 0 9 s t e h t am Ende unserer i n t e r p r e 
t i e r e n d e n und kommentierenden S t r u k t u r a n a l y s e . Er gehört n i c h t 
der e i g e n t l i c h e n Erzählung an, sondern b i l d e t d i e "Summe der In
formationen" vor ihrem E i n s a t z . 3 1 0 Man muß a l s o s t e t s e i n e ge
wisse E i g e n g e s e t z l i c h k e i t des P r o l o g s berücksichtigen. G l e i c h 
wohl b e z i e h t er s i c h immer i n s o f e r n auf d i e Erzählung s e l b s t , 
a l s e r , unabhängig davon, wie eng seine thematische Verknüpfung 
mit i h r i s t , e i n L i c h t auf d i e K o r r e l a t i o n zwischen Autor/Erzäh
l e r , Publikum und Werk w i r f t . 

Im P r o l o g s t e h t der h i s t o r i s c h e Autor spürbarer a l s i n der 
e i g e n t l i c h e n 'Geschichte' neben dem Erzähler. Der Gebrauch von 
Topoi und d i e O r i e n t i e r u n g an r h e t o r i s c h e n Mustern v e r b i e t e n j e 
doch e i n e ausschließlich b i o g r a p h i s c h e Auslegung. Von e n t s c h e i 
dender, für d i e Erzählerrolle k o n s t i t u t i v e r Bedeutung i s t aber 
durchaus d i e A r t und Weise, wie s i c h der Autor v o r s t e l l t , etwa 
a l s " r i t t e r " , a l s H o f d i c h t e r oder a l s G e l e h r t e r . D e r a r t i g e An
gaben können g l e i c h z e i t i g Hinweise auf das Publikum geben, das 
der P r o l o g sowohl emotional einstimmt, a l s auch sachbezogen i n 
f o r m i e r t . 3 1 2 Das Publikum wird a l s o im P r o l o g d e f i n i e r t und 
damit z u g l e i c h i n s e i n e r Rezeptionshaltung beeinflußt. Der Autor 

3Ô9 zur Authentizität des Prologs v g l . etwa P r a t t , Meister Otte's Eraclius, 

a.a.O., S. 552-55. 
310 w. H i r d t , Untersuchungen zum Eingang i n der erzählenden Dichtung des Mit

t e l a l t e r s und der Renaissance, i n : Arc a d i a 7 (1972), S. 50. - Cormeau 
s p r i c h t von dem "Ebenenwechsel zwischen Diskursrahmen und Geschichte" 
(Chr. Cormeau und W. Stornier, Hartmann von Aue. Epoche-Werk-Wirkung, 
München 1985, S. 129). 

311 V g l . p. Kobbe, Funktion und G e s t a l t des Prologs i n der mittelhochdeut
schen n a c h k l a s s i s c h e n Epik, i n : DVjs 43 (1969), S. 4 1 0 f . - E i n B e i s p i e l 
für d i e E i g e n g e s e t z l i c h k e i t geben gerade Gautiers bzw. Ottes Prolog. 
Beiden f o l g t d i e s e l b e , gleichermaßen g e i s t l i c h e 'Geschichte', und t r o t z 
dem weicht Ottes religiöser Prolog entschieden von dem höfischen G a u t i e r s 
ab ( s . u . ) . 

312 V g l . H i r d t , a.a.O., S. 54 und 64. 



bzw. der Erzähler kann dadurch b e r e i t s vor dem Beginn der E r 
zählung Akzente setzen und ei n e n Bezugsrahmen nahelegen, i n n e r 
h a l b dessen er s e i n Werk verstanden wissen w i l l . 

Die g e i s t l i c h e Tendenz des " E r a c l i u s " , d i e d i e höfische 
Exklusivität öffnet, wurde i n der vorangehenden Untersuchung 
immer wieder hervorgehoben. So i s t denn auch d i e Z w e i t e i l i g k e i t , 
d i e Brinkmann (insgesamt a l l e r d i n g s zu pauschal) a l s für den Pro
l o g s c h l e c h t h i n c h a r a k t e r i s t i s c h e r a c h t e t , 3 1 3 das e i n z i g e , was 
O t t e s P r o l o g mit dem G a u t i e r s v e r b i n d e t . Während nämlich der 
französische D i c h t e r im e r s t e n T e i l , dem prologus praeter 

314 
rem, s e i n Werk dem Gönner Thibaut de B l o i s widmet und dessen 

315 
höfische largesse rühmt (V. 1-86), und im zweiten T e i l , dem 
prologus ante rem, ohne jede g e i s t l i c h e Kommentierung d i e L i n i e n 
des I n h a l t s z i e m l i c h genau v o r z e i c h n e t (V. 8 7 - 1 1 4 ) , 3 1 6 s t e h t 
O t t e s P r o l o g dem Typ nahe, der nach Brinkmann der religiösen 

317 
Dichtung e i g n e t . H i e r wendet s i c h der prologus praeter rem 

n i c h t u n m i t t e l b a r an e i n w e l t l i c h e s Publikum bzw. an w e l t l i c h e 
Gönner, sondern i n einem Gebet an Gott s e l b s t . Der prologus 

318 
ante rem s t e l l t das imitabile des H e l d e n / H e i l i g e n i n s Zentrum. 
So beginnt auch der " E r a c l i u s " - P r o l o g mit einem Gebet zum Himmli-

319 
sehen V a t e r , e i n e r confessio. Und der prologus ante rem 313 H. Brinkmann, Der Prolog im M i t t e l a l t e r a l s l i t e r a r i s c h e Erscheinung, 

i n : WW 14 (1964), S. 8 f f . 
314 Wir gebrauchen den Terminus des prologus ante rem wie auch den des pro

logus praeter rem im Sinne Brinkmanns, wonach beide d i e zwei Teile des 
Prologs bezeichnen, während Konrad von H i r s a u i n seinem "Dialogus 
super auetores" damit zwei Arten des Prologs meint ( v g l . E.C. L u t z , 
Rhetorica d i v i n a . Mittelhochdeutsche Prologgebete und die r h e t o r i s c h e 
K u l t u r des M i t t e l a l t e r s , Berlin/New York 1984 [= Quellen und Forschungen 
zur Sprach- und K u l t u r g e s c h i c h t e d. germ. Völker, N.F. 82 (206)], 
S. 5 4 f . ) . 

315 V g l . auch V. 6551-58 (zu Baudouin V. von Hennegau) i n Gaut i e r s E p i l o g , 
der b e i Otte ganz f e h l t . 

316 Nur den Ehebruch verschweigt er ( v g l . S.93 ) . 
317 Brinkmann, Der Prolog im M i t t e l a l t e r , a.a.O., S. 8. 
318 Ebenda, S. 1 8 f f . 
319 Die Tatsache, daß Gott angerufen wird, i s t auch das e i n z i g e , was an 

Wolframs"Willehalm-Prolog " e r i n n e r t " . Wo Wehrli eine so enge Verwandt
s c h a f t s i e h t , daß er darauf sogar d i e Datierung des " E r a c l i u s " stützen 
möchte, i s t völlig s c h l e i e r h a f t (Geschichte der deutschen L i t e r a t u r vom 
frühen M i t t e l a l t e r b i s zum Ende des 16. Jahrhunderts, S t u t t g a r t 1980, 
S. 471) . 



hebt neben der Kreuzeseroberung (V. 8 2 f f . ; Gr. 78ff.) d i e "manich 
v a l t e n wunder / Die got mit E r a c l i o bögie" (V. 96f.; Gr. 78f.) 
hervor, k o n z e n t r i e r t s i c h a l s o im U n t e r s c h i e d zu Gautier ganz auf 
das religiöse Thema. Die beiden T e i l e des Prologs s i n d gedank
l i c h k l a r s t r u k t u r i e r t und u n t e r g l i e d e r n s i c h i n j e w e i l s zwei Ab-

320 
s c h n i t t e . Der e r s t e T e i l umfaßt d i e Verse 3-66 (Gr. 1-63), 

der zweite d i e Verse 67-144 (Gr. 64-140). Der P r o l o g i s t a l s E i n 

h e i t d e u t l i c h vom Erzählbeginn abgetrennt. Er gehört dem "abge-
321 

s e t z t - v o r g r e i f e n d e n " Typus an. 
Der prologus praeter rem zerfällt i n d i e confessio des Au

tors/Erzählers, d i e s i c h des B i b e l g l e i c h n i s s e s von den Talenten 

bzw. M i n e n 3 2 2 b e d i e n t (V. 3-40; Gr. 1-37), und i n einen Lob

p r e i s von Gottes barmherziger Gnade (V. 41-66; Gr. 38-63). 

Otte v a r i i e r t , soweit i c h sehe a l s e i n z i g e r m i t t e l a l t e r l i c h e r 

Autor, den Topos 'Wissen und " T a l e n t " v e r p f l i c h t e n zur M i ^ 4 

t e i l u n g ' , 3 2 3 indem er das s i c h dafür anbietende G l e i c h n i s 

i n d i e Form der B e i c h t e k l e i d e t : Dem Bekenntnis der Schuld 

(V. 3-16; Gr. 1-13) f o l g e n Reue (V. 17-24; Gr. 14-21) und 

320 Frey zählt den T i t e l a l s 'Verse'("Ditz buch i s t E r a c l i u s genant/Sein 
gute 1ère w i r t i u c h bekant"). 

321 Kobbe, Funktion und G e s t a l t , a.a.O., S. 417. 
322 Mt. 25, 14-30 bzw. Lk. 19, 11-27. 
^23 V g l . Augustin im Prooemium seines Werkes "De d o c t r i n a c h r i s t i a n a " : 

"Quamquam nemo débet a l i q u i d s i habere quasi suum proprium, n i s i f o r t e 
mendaciura. Nam orane uerum ab i l l o e s t , q u i a i t : Ego sum ueritas." 
( A u r e l i i A u g u s t i n i Opera, Pars IV,1 [= Corpus Christianorum, séries 
l a t i n a XXXII] , Turnhout 1962, S. 5). - Im Prolog zur 'Hochzeit' wird d i e 
ser Topos a l l e g o r e t i s c h a u s g e s t a l t e t : Derjenige, der"wistuom" n i c h t wei
t e r g i b t , i s t wie e i n Mann, der Gold unter den Mist kehrt ( i n : K l e i n e r e 
Gedichte des 11. und 12. Jahrhunderts, nach der Auswahl v. A. Waag neu 
hg. v. W. Schröder, Bd. I I , Tübingen 1972 [= ATB 72], V. 43-64. 
V g l . auch E.R. C u r t i u s , Europäische L i t e r a t u r und l a t e i n i s c h e s M i t t e l a l t e r , 
a.a.O., s. 97f. Von den d o r t z i t i e r t e n B e i s p i e l e n steht Dante ("Monar-
c h i a " 1,1,3) Otte am nächsten: "[...] ne de i n f o s s i t a l e n t i culpa r e -
darguar" (=damit i c h n i c h t b e z i c h t i g t werde, mein Pfund vergraben zu ha
ben) . Siehe auch i n unserer A r b e i t S. 202f. 

324 Deswegen, w e i l das eine T a l e n t , das der Herr dem d r i t t e n Knecht g i b t , 
der es n u t z l o s i n der Erde vergräbt, a l s " i n t e l l e c t u s " ausgelegt wur
de - Ottes "witze" und " s i n " . Die fünf Talente, d i e der e r s t e Knecht e r 
hält, stehen für d i e fünf Sinne, d i e beiden des zweiten Knechtes für 
" i n t e l l e c t u s e t o p e r a t i o " ( v g l . b e i s p i e l s w e i s e Honorius Augustodunensis, 
Opera, Pars I I I , i n : Migne PL 172, Sp. 995f.). 



und Bußversprechen (V. 25-40; Gr. 22-37) - d i e Be
dingungen für d i e A b s o l u t i o n . Abschließend w i r d d i e Not
wendigkeit der Buße a l s für a l l e sündigen Menschen gültig 
b e z e i c h n e t . Es geht i n dem Prologgebet a l s o n i c h t etwa um 
ein e nur 'persönliche' Verbindung, d i e der Erzähler mit 
Gott sucht, wie Brinkmann i n Abgrenzung zum P r o l o g w e l t -

325 
l i c h e r Dichtung betont, sondern auch darum, das Publikum 
b e i s p i e l h a f t zum N a c h v o l l z u g a u f z u f o r d e r n . 

Wie d i e confessio mit einem B i b e l g l e i c h n i s b eginnt, so be-
o 

r u f t s i c h der Erzähler auch auf e i n "buch" (V. 41; Gr. 38), 
um Gott dafür zu p r e i s e n , daß er d i e Reue des Sünders mit 
Gnade b e l o h n t : "Nolo mortem p e c c a t o r i s " l a u t e n d i e Worte, 

326 
d i e Gott d o r t i n den Mund g e l e g t werden. Wiederum 
schließt der Erzähler am Ende von s i c h auf d i e C h r i s t e n 
h e i t im a l l g e m e i n e n , und damit auch auf das Publikum, das 
Gott wegen s e i n e r "barmunge" n i c h t genug l o b p r e i s e n könne. 

Uber Erzähler und Publikum hinaus s p i e g e l t der prologus praeter 

rem a l s Ganzes auch das Lebensende des Helden E r a c l i u s wider, 
der dadurch, daß er zu s e i n e r Schuld s t e h t , s i e bereut und s e i 
ne tödliche K r a n k h e i t a l s Buße zu e r t r a g e n b e r e i t i s t , i n Got
t e s Gnade s t e r b e n kann. Sonst aber v e r b i n d e t k e i n u n m i t t e l b a r e r 
Bezug den P r o l o g mit dem Werk s e l b s t , und auch das wie e i n e 

3 27 
kurze P r e d i g t behandelte Thema von Reue und Gnade b e h e r r s c h t 
n i c h t den P r o l o g im ganzen wie i n Hartmanns " G r e g o r i u s " . So b i l 
det im " E r a c l i u s " der prologus ante rem, der s i c h dem Werk 
s e l b s t zuwendet, ei n e E i n h e i t mit eigenem I n h a l t - der Vers 6 7 

325 Brinkmann, Der Prolog im M i t t e l a l t e r , a.a.O., S. 18. 
326 V g l . auch Gottes "erbarmekeit" im Prolog des "Gregorius". - Zu Ottes 

Z i t a t siehe Ez. 33,11: "Nolo mortem i m p i i . " Ganz anders heißt es dage
gen i n Konrads R o l a n d s l i e d ( a l l e r d i n g s auf d i e Heiden bezogen): "mors 
p e c c a t o r i s pessima./der suntare t o t i s t f r a i s l i c h " (V. 700f.). 

327 V g l . Lutz (Rhetorica d i v i n a , a.a.O., S. 56), der auch i n Veldekes "Ser
v a t i u s "-Prolog , im Prolog des "Gregorius" und b e i Konrad von Fusses-
brunnen "Themen nach A r t kurzer Predigten" d a r g e s t e l l t s i e h t . 



(Gr. 64) m a r k i e r t d i e s e n Neueinsatz: "Nu w i l i c h mein werich 
an van." Gemeinsam i s t aber beiden P r o l o g t e i l e n d i e z w e i g l i e 
d r i g e S t r u k t u r . 

Zu Beginn und am Ende des prologus ante rem äußert der E r 
zähler das Bedürfnis nach H i l f e b e i s e i n e r Aufgabe, einmal a l s 
Gebet zum H e i l i g e n G e i s t (V. 69-78; Gr. 66-75), einmal a l s B i t -
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te an s e i n e D i c h t e r k o l l e g e n (V. 128-39; Gr. 124-35). Die 
dazwischenliegende Inhaltsvorausdeutung s e t z t i h r e r s e i t s zwei
mal e i n : Das e r s t e Mal, ausschließlich religiös p e r s p e k t i v i e r t 
(V. 79-109; Gr. 76-105), weis t s i e auf das Beistandsgebet zu
rück. Die für das Publikum bestimmte Folgerung i s t dementspre
chend e i n e religiöse, nämlich Gottes Macht zu erkennen und ihm 
gehorsam zus e i n , um das ewige Leben zu erlangen. Beim zweiten Mal 
b e z i e h t s i c h der D i c h t e r bzw. Erzähler s e l b s t e i n , indem er 
b e t e u e r t , das "maere" über E r a c l i u s wahrheitsgetreu wiederzuge
ben (V. 110-27; Gr. 106-23), und weist damit voraus auf d i e an 
andere D i c h t e r g e r i c h t e t e B e i s t a n d s b i t t e , an d i e s i c h der 
titulus anschließt. Die Wendung an das Publikum b e z i e h t s i c h nun 
auf d i e folgende Dichtung s e l b s t , d i e nur für denjenigen be
stimmt i s t , der b e r e i t w i l l i g und verständig i h r e "warheit" i n 
s i c h aufnimmt. 

Anders a l s G a u t i e r nennt s i c h Otte n i c h t g l e i c h im e r s t e n 
Vers, sondern i n dem abschließenden titulus. Er bezeichnet 
s i c h a l s " g e l e r t e r man" (V. 140, Gr. 136) und s t e l l t seine B i l 
dung durch das l a t e i n i s c h e Z i t a t i n Vers 47 (Gr. 44) unter Be
weis. Auch g i b t er schon i n seinem Prolog an zwei S t e l l e n zu 
erkennen, daß ihm neben der französischen (V. 144; Gr. 140) 
auch andere Q u e l l e n geläufig s i n d , d i e über das Leben des E r a c l i u s 
b e r i c h t e n (V. 90f. und V. 125; Gr. 86f. und 121). A l s e i n Z e i 
chen für Ottes Gelehrsamkeit kann wohl auch sei n e z u g e s p i t z t 

328 Es handelt s i c h h i e r b e i um n i c h t s anderes a l s den Topos von der ' g e i 
s t i g e n Unzulänglichkeit" ( J . Schwietering, Die Demutsforme1, a.a.O., 
S. 36-60). A l s Indiz für Ottes •Epigonentum' kann d i e s n i c h t gewertet 
werden (so etwa G. H e r z f e l d , Zu Ottes " E r a c l i u s " , D i s s . Darmstadt 1884, 
S. 1) . 



f o r m u l i e r t e These von der "warheit mit rime" b e t r a c h t e t 
werden (V. 123; Gr. 1 1 9 ) , 3 2 9 d i e verrät, daß ihm d i e D i s 
k u s s i o n um d i e V e r e i n b a r k e i t von schöner Form und Wahrheit 
bekannt war. Die r i g o r i s t i s c h e G e genposition zur Auffassung 
des " E r a c l i u s " v e r t r i t t i n a l l e r D e u t l i c h k e i t etwa d i e Reim
vorrede des " L u c i d a r i u s " , d e r z u f o l g e nur das D i c h t e n "an r i -
men" d i e "warheit" zum Ausdruck b r i n g e n k a n n . 3 3 0 

Die G l i e d e r u n g des " E r a c l i u s " - P r o l o g s läßt s i c h i n f o l g e n -
3 31 

dem Schema zusammenfassen: 

329 Zur Wendung rtme(n) ltme(n) v g l . G o t t f r i e d s T r i s t a n , a.a.O., V.4715f.; 
A l b r e c h t von H a l b e r s t a d t , V. 49f. (K. B a r t s c h , A l b r e c h t von Halber
s t a d t und Ovid im M i t t e l a l t e r , Q u e d l i n b u r g / L e i p z i g 1861 [= B i b l . d. 
ges. Nat. L i t . 38]); Rudolfs von Ems Alexander, V. 3173-76 (zum e r s t e n 
Male hg. v. V. Junk, 1. T e i l , L e i p z i g 1928); Konrads von Würzburg T r o j a 
n e r k r i e g , a.a.O., V. 211 f.; Ebernand von E r f u r t , V. 47f. ( H e i n r i c h und 
Kunegunde von Ebernand von E r f u r t , zum e r s t e n Male nach der e i n z i g e n 
H a n d s c h r i f t hg. v. R. B e c h s t e i n , Q u e d l i n b u r g / L e i p z i g 1860 [= B i b l . 
d. ges. Nat. L i t . 39]); Hugo von Trimberg, V. 1217f. (Der Renner von 
Hugo von Trimberg, hg. v. G. Ehrismann, Bd. 1, Tübingen 1908); d i e 
Ordenschronik des Nic o l a u s von J e r o s c h i n ("Kronike von P r u z i n l a n t " , 
V. 1329f. und 1389f.; v g l . K. B a r t s c h , Die metrischen Regeln des H e i n r i c h 
Hesler und Nicolaus von J e r o s c h i n , i n : Germania 1, 1856, S. 192-202); 
Walthers von Rheinau Marienleben, v. 30f. ( v g l . K. Goedeke, Deutsche 
Dichtung im M i t t e l a l t e r , 2. Ausg., Dresden 1871, S. 125). 

330 L u c i d a r i u s aus der B e r l i n e r H a n d s c h r i f t , hq. v. F. H e i d l a u f , B e r l i n 
1915 (= DTM 28), S. XII/V. 14-18. 

331 Angesichts der k l a r erkennbaren Z w e i t e i l i a k e i t muß Sch r e i b e r s Meinuno 
erstaunen: Ottes Prolocr s e i dem B e i c h t a k t entsprechend "formal s c h a r f " 
i n d r e i Stufen a e g l i e d e r t (H. S c h r e i b e r , Studien zum Prolog i n m i t t e l a l 
t e r l i c h e r Dichtuna, Würzburg/Aumühle 1935, S. 13). Dies t r i f f t e i n z i o für 
den prologus praeter rem zu, k e i n e s f a l l s aber für den Proloo insgesamt. -
Zwar finden s i c h i n Hs. B d r e i I n i t i a l e n , doch a i l t auch h i e r , was wir 
schon auf S. 146/Anm. 154 f e s t s t e l l t e n : Die Funktion von I n i t i a l e n i s t 
im " E r a c l i u s " häufig n i c h t e v i d e n t . Der S t r u k t u r i e r u n q dienen s i e h i e r , 
im Prolog, j e d e n f a l l s n i c h t . V i e l l e i c h t s o l l e n s i e i n V. 54 und 101 (Gr. 
51 und 97) d i e allgemeinen Bemerkungen über Gott und das qebotene Verhält
nis der Menschen zu ihm o p t i s c h hervorheben. Auch Lutz beobachtet an Pro
logen anderer Werke, daß d i e I n i t i a l e n o f t keine G l i e d e r u n g s f u n k t i o n e r 
kennen lassen (Rhetorica d i v i n a , a.a.O., S. 3 5 3 f f . ) . 



prologus p r a e t e r rem <• 

c o n f e s s i o (Bibel) 
Reue 
Buße 
-y Verallgemeinerung 

— o 

"Nolo mortem p e c c a t o r i s " (buch) 
Vertrauen auf Gottes Gnade 

Verallgemeinerung 

"Nu w i l i c h mein werich an van" 

p r o l o g u s ante rem 

' Beistandsgebet 
I n h a l t ( E r a c l i u s ' Kreuzeseroberung und 

Gottes Wunder) 
Aufford e r u n g , dem allmächtigen Gott 
gehörsam_zu_sein 

f I n h a l t (das Leben des E r a c l i u s , darge
b r a c h t a l s "wares maere") 

-> Aufforderung, s i c h auf d i e "warheit" 
des Erzählten e i n z u l a s s e n 

B e i s t a n d s b i t t e 

t i t u l u s 

Der " E r a c l i u s " - P r o l o g gehört, wie gesagt, der T r a d i t i o n 
religiöser m i t t e l h o c h d e u t s c h e r Prologe an. Diese s i n d nach Lutz 
auf den l a t e i n i s c h e n Legendeneingang zurückzuführen, der s i c h 

332 
schon im 10. Jahrhundert a l s Typus k o n s t i t u i e r t hat. S i e 
übernehmen von ihm - Ansätze dazu zeigen s i c h s e i t der frühmit
telhochdeutschen Z e i t - d i e Z w e i t e i l i g k e i t und das Lobgebet, 
dem o f t e i n I n s p i r a t i o n s g e b e t f o l g t , bevor das Werk s e l b s t vor
g e s t e l l t w i r d . Nochmals s e i h i e r aber darauf hingewiesen, daß 
d i e v o l k s s p r a c h l i c h e n Texte d i e s e n aus dem Schema des l a t e i n i 
schen Legendenprologs e n t w i c k e l t e n religiösen Eingang n i c h t 

3 3 3 
g a t t u n g s s p e z i f i s c h verwenden. 

Obwohl P a r a l l e l e n zwischen dem Prolog des " E r a c l i u s " und 
dem der l a t e i n i s c h e n Legende o f f e n k u n d i g s i n d , erkennt man i n 
beiden T e i l e n c h a r a k t e r i s t i s c h e Abweichungen. Diese stehen i n 
E i n k l a n g mit der E i g e n a r t des Werkes s e l b s t , das auf g e i s t l i c h e m 

332 L u t z , R h e t o r i c a d i v i n a , a.a.O., S. 7 8 f f . 
333 V g l . L u t z , Rhetorica d i v i n a , a.a.O., S. 88. 



Boden gründet, aber J e n s e i t s und D i e s s e i t s n i c h t d u a l i s t i s c h 
einander gegenüberstellt, sondern den Menschen i n der Welt 
durchaus p o s i t i v s i e h t , wenn e r s i c h der ihm eigenen S t u f e 
gemäß verhält, s e i es a l s r e i c h e r Bürger (Myriados), a l s Frau 
i n asketischem K l o s t e r l e b e n ( C a s s i n i a ) , s e i es a l s K a i s e r auf 

33 4 
dem 'Kreuzzug' für Gott. 

Schon S c h w i e t e r i n g beobachtete i n s e i n e r Untersuchung zur 
"Demutsformel m i t t e l h o c h d e u t s c h e r D i c h t e r " e i n bemerkenswertes 
Selbstbewußtsein O t t e s , 3 3 5 das s i c h i n den Versen 29-32 
(Gr. 26-29) äußert, wo der Erzähler den "schaz" d e f i n i e r t , den 
ihm Gott geschenkt habe: 

"Ich enwil es n i c h t langer helen 
Daz s i n t meine witze und mein s i n 
Dez i c h zeguter maze r e i c h b i n 
Von d e i n e r (= Gottes) h e i l i c h l e i c h e r gebe". 

B e i H e i n r i c h H e s l e r etwa heißt es zwar ebenso " i c h enwil d i e 
phunt n i c h t begraben / d i e wir uon gote zo lehene haben", d i e 
Demutsbeteuerung des Erzählers f o l g t jedoch s o g l e i c h : "mir i s t 

336 
armen n i c h t u o r l i g e n / mer wen e i n halbez p u n d e l i n " , d.h. 
er mißt s i c h n i c h t einmal mit dem d r i t t e n Knecht, der im Matthäus
evangelium (25,15) das e i n e T a l e n t erhält. F r e i l i c h b l e i b t auch 
b e i Otte das Selbstwertgefühl, das i n einem gewissen Widerspruch 
zu dem s i c h i n B e i s t a n d s g e b e t und - b i t t e ausdrückenden Topos 
der g e i s t l i c h e n bzw. g e i s t i g e n Unzulänglichkeit s t e h t , nur 
r e l a t i v , d.h. Gott und s e i n e r "gebe" untergeordnet. Dennoch 
aber beansprucht der Erzähler für s i c h , für den Menschen, einen 
B e s i t z an K l u g h e i t und B i l d u n g , an " T a l e n t e n " , über den er 
s e l b s t i n e i g e n e r Verantwortung verfügen kann und muß. So wendet 
e r s i c h n i c h t nur an den H e i l i g e n G e i s t , sondern ebenso an Men-
334 Auch d i e (körperliche) Liebe - v g l . Ottes Schilderung der Hochzeits

nacht im Gegensatz zu der G a u t i e r s - wird keineswegs p r i n z i p i e l l v e r 
u r t e i l t , und das höfische H o c h z e i t s f e s t s e l b s t nimmt im " E r a c l i u s " 
einen b r e i t e r e n Raum e i n a l s im " E r a c l e " . 

335 J . Schwietering, Die Demutsforme1, a.a.O., S. 4 l f . 
336 O.v.Heinemann, Aus z e r s c h n i t t e n e n Wolfenbüttler H a n d s c h r i f t e n , i n : 

ZfdA 32 (1888), S. 112/V. 19f. bzw. V. 34f. 



sehen, an d i e "guten t i c h t a e r e " f d i e ihm b e i der Vervollkomm
nung s e i n e s Werkes h e l f e n s o l l e n , das - wie Hartmanns "Grego
r i u s " - für den Autor Buße, für das Publikum Belehrung i s t und 
z u g l e i c h G o t t v e r h e r r l i c h e n w i l l . O t t e s o b e r s t e s Z i e l b l e i b t 
a l s o G o t t , aber s e i n e B l i c k r i c h t u n g i s t n i c h t a l l e i n v e r t i k a l , 
von der Welt und den Menschen absehend. 

Die Unterwerfung des Autors u n t e r überlegene M e i s t e r i s t 
e i n a l l g e m e i n e r , auch i n der ' w e l t l i c h e n ' Dichtung v e r b r e i t e t e r 
Z u g . 3 3 7 Die ausdrückliche B i t t e um Ko r r e k t u r dagegen, d i e Au
toren ähnlich wie Otte an andere D i c h t e r , an G e l e h r t e oder an 
Les e r überhaupt r i c h t e n , 3 3 8 e i g n e t insbesondere g e i s t l i c h e n 
W e r k e n . 3 3 9 S i e begegnet d o r t jedoch eher im E p i l o g . Wenn s i e 
im " E r a c l i u s " im P r o l o g e r s c h e i n t , kann man an einen Einfluß 
der s i c h mit der g e i s t l i c h e n Tendenz des Werkes verbindenden 
c h r i s t l i c h e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g denken, was j a auch ange
s i c h t s des (wenigstens zum T e i l ) l e g e n d a r i s c h e n und z u g l e i c h 
h i s t o r i s c h e n S t o f f e s und dessen c h r o n i k a l i s c h e r E i n k l e i d u n g 
durch O t t e n i c h t f e r n l i e g t . In den Widmungsbriefen, d i e b e i 
m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t s s c h r e i b e r n häufig d i e Funktion e i 
nes P r o l o g s e r f ü l l e n , 3 4 0 b i l d e t nämlich d i e s e B i t t e um Verbes-

341 
serung e i n e s der w i c h t i g s t e n Elemente. Wie b e i O t t e , wo nur 

337 Die Demutsforme1, a.a.O., S. 41. 
338 Ebenda, S. 51. 
3 3 9 B e i Konrad von Fussesbrunnen, Die K i n d h e i t Jesu, k r i t . Ausg. v. H.Fromm 

und K. Grubmüller, Berlin/New York 1973, V.3013ff.; Walther von Rheinau 
(a.a.O., v. 36-47; v.a. V. 42-47: "[...] das i r kun/te v i e l e /beftôffe 
unde v i e l e / d i s ruche gedichte/unt vuege unde r i c h t e / u f ebnes gedichtes 
/tan,//wa i c h s n i t g e r i c h t e n kan"); H e i n r i c h Hesler (a.a.O., S. 112); 
im "Renner" Hugos von Trimberg (hg. v. G. Ehrismann, Bd. I I I , Tübingen 
1909, v. 24518f.: "Swer t i h t e n künne, der snlde s i [= d i e Reime] baz/ 
Mit minera d i e n s t ân a l l e n haz") und b e i H e i n r i c h von Beringen (Das 
Schachbuch Hs. von B., hg. v. P. Zimmermann, Tübingen 1883, 
V. 10698-10718; v.a. V. 10703: A u f r u f , Mängel zu " t i l g e n " und g l a t t 
zu "schaben"). 

340 Gertrud Simon, Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe m i t t e l a l t e r 
l i c h e r G e s c h i c h t s s c h r e i b e r b i s zum Ende des 12. Jahrhunderts (2. T e i l ) , 
i n : A r c h i v f . Diplomatik, S c h r i f t g e s c h i c h t e , S i e g e l - und Wappenkunde 5/6 
(1959/60), S. 138. 

341 Ebenda, S. 143. 



noch der titulus f o l g t , s t e h t s i e d o r t o f t am Schluß. Zu
dem beobachtet man Ähnlichkeiten i n der Formulierung: Das ab
s t r a k t e " c o r r i g e r e " w i r d f a s t immer ergänzt durch b i l d h a f t e r e 
Verben wie "amputari" oder "rädere", insbesondere durch " r e -

343 
seca r e " , das s i c h mit O t t e s "besniden" t r i f f t (V. 137; 

344 
Gr. 133). ™ 

Abgesehen von der Kombination e i n e r religiösen und e i n e r 
' w e l t l i c h e n ' B e i s t a n d s b i t t e u n t e r s c h e i d e t s i c h auch das summa-

vium des prologus ante rem von dem, was im g e i s t l i c h e n P r o l o g 

üblich i s t . Während es d o r t darum geht, das imitabile des 
Helden zu betonen und dadurch das Publikum zur imitatio a u f z u -

345 
r u f e n , hebt Otte n i c h t a l l e i n E r a c l i u s bzw. ei n e bestimmte 
exemplarische Tugend d i e s e r F i g u r h e r v o r , sondern mehr noch Gott 
und d i e Wunder, d i e e r an und durch E r a c l i u s w i r k t e (V. 9 4 f f . ; 
Gr. 9 0 f f . ) . E r a c l i u s s e l b s t erwähnt e r , wie im übrigen auch 
dessen G e g e n s p i e l e r Cosdroas, eher s a c h l i c h und knapp, w e i s t 
ihm nur an e i n e r S t e l l e das Prädikat 'weise' zu (V. 83, Gr. 79). 
Auch d i e Analyse des Werkes ergab j a , daß Ottes E r a c l i u s im Ge
gensatz zu G a u t i e r s E r a c l e b e i a l l e r Auserwähltheit weniger 
ein e I m i t a t i o n s - a l s v i e l m e h r e i n e I d e n t i f i k a t i o n s f i g u r mit mensch
l i c h e n F e h l e r n i s t , I d e n t i f i k a t i o n s f i g u r für e i n gemäß der 
c h r i s t l i c h e n Lehre ständisch u n d i f f e r e n z i e r t e s und n i c h t höfisch
e x k l u s i v e s Publikum. So f e h l e n auch, anders a l s im ' w e l t l i c h ' -
höfischen P r o l o g der französischen V o r l a g e , j e g l i c h e Standesbe
zeichnungen und -merkmale, und s e l b s t der K a i s e r t i t e l des H e l 
den w i r d n i c h t genannt. 

Hinweise für d i e grundsätzlich w i c h t i g e Frage nach R o l l e 
342 Ebenda, S. 143. 
343 Etwa Radulf von Caen: "[...] q u i paginae meae s u p e r f l u a reseces"; 

Richard von P o i t i e r s : "queso, [...] et male sonancia verba g r a t u i t a 
b o n i t a t e r e s e c e s " ( z i t . n. Simon, a.a.O., S. 128); A l p e r t : "[...] 
u t , s i d i s p l i c e t , [...] r e s e c e s " (ebenda, S. 127; v g l . insgesamt d i e 
Q u e l l e n b e i s p i e l e auf S. 1 2 5 f f . ) . 

344 V g l . i n anderem Zusammenhang a l s B e s t a n d t e i l der Baummetapher i n Gott
f r i e d s L i t e r a t u r e x k u r s : "Wie schone er (= H e i n r i c h von Veldeke) sinen 
s i n b e s n e i t ! " (V. 4729). 

345 H. Brinkmann, Der Prolog im M i t t e l a l t e r , a.a.O., S. 18. 



und F u n k t i o n der Hauptfigur(en) g i b t a l s o schon der prologus 

ante rem. Von besonderer Bedeutung i s t s i e u n s e r e r A n s i c h t 
nach für d i e Gattungszuordnung. Deshalb w i r d s i e i n den ab
schließenden Überlegungen zur S t e l l u n g des " E r a c l i u s " i n n e r 
h a l b des synchronen Systems l i t e r a r i s c h e r ' F a m i l i e n ' im Zentrum 
stehen. 



3. O t t e s " E r a c l i u s " im System l i t e r a r i s c h e r Gattungen 

Die Analyse des " E r a c l i u s " g i n g b i s h e r i n a l l e r e r s t e r L i 
n i e vom Text aus, der uns überliefert i s t . Der Weg zur I n t e r 
p r e t a t i o n s o l l t e möglichst unvoreingenommen b e s c h r i t t e n werden, 
d.h. auch, ohne das Werk schon im vorab i n e i n e bestimmte Gat
t u n g s t r a d i t i o n einzuordnen und es an i h r zu messen. Da s i c h 
d i e t e x t e x t e r n e n Fragen wie v.a. d i e nach der Datierung und 
der L o k a l i s i e r u n g höchstens h y p o t h e t i s c h beantworten l a s s e n , 
b l i e b a l s e i n z i g e r ' o b j e k t i v e r ' Zugang neben der methodischen 
Beschränkung auf den Text s e l b s t der V e r g l e i c h mit s e i n e r f r a n 
zösischen V o r l a g e . Immerhin b e s t e h t i n s o f e r n d i e Möglichkeit, 
den Rahmen auszuweiten, a l s man versuchen kann, Ottes Dichtung 
i h r e n P l a t z i n n e r h a l b der m i t t e l a l t e r l i c h e n Werktypen, der Makro
s t r u k t u r der l i t e r a r i s c h e n Welt, zuzuweisen. Die Untersuchung 
g a t t u n g s s p e z i f i s c h e r A n l e i h e n , i h r e r Verknüpfung und der da
durch bedingten kombinatorischen E i g e n a r t g i b t darüberhinaus 
w e i t e r e n Aufschluß über das Werk s e l b s t . 

Im H i n b l i c k auf d i e Gattungszugehörigkeit hat man i n den 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n dem " E r a c l i u s " schon immer ein e S o n d e r s t e l 
lung z ugeschrieben. H i e r drängte s i c h aus dem r e i n p r a k t i s c h e n 
Grund der notwendigen E i n g l i e d e r u n g des Werkes d i e s e ansonsten 
vernachlässigte Frage a u f . Die F e s t s t e l l u n g , daß es k e i n e be
stimmte Gattung i n r e i n e r Form repräsentiert, 1 führte o f t zu 
e i n e r n e g a t i v e n Wertung. Man k o n s t a t i e r t e e i n e A d d i t i o n zweier 
bzw. d r e i e r Gattungen (Märchen - N o v e l l e - Legende), ohne 
zu überprüfen, inwieweit d i e entsprechenden T e i l e des " E r a c l i u s " 
tatsächlich den v o r s c h n e l l a n g e s e t z t e n Gattungen entsprechen. 

1 Daraus kann selbstverständlich n i c h t , wie häufig geschehen, e i n f e s t e r 
Anhaltspunkt für d i e Datierung abgelesen werden. Der v e r b r e i t e t e n An
s i c h t , der " E r a c l i u s " s e i e i n frühhöfischer Vorläufer des ' k l a s s i 
schen' höfischen Romans, w i e d e r s p r i c h t schon unsere Er k e n n t n i s , daß 
Otte i n der g e i s t l i c h e n T r a d i t i o n zu Hause i s t und k e i n s p e z i f i s c h 
höfisches Publikum im Auge hat. 

2 V g l . S. 98. 



Diese These von der A d d i t i o n ' r e i n e r * Gattungen m o d i f i z i e r t e 
de Boor durch d i e e i n e s "Konglomerats", 3 s p e z i f i z i e r t e s i e 
aber i n k e i n e r Weise. 

Aus r e i n p r a k t i s c h e n Bedürfnissen wurde der " E r a c l i u s " 
f olgenden v e r s c h i e d e n e n Rubriken zugeordnet: Für K o b e r s t e i n zählt 

4 
er zur "höfischen erzählenden P o e s i e " , für Goedeke zur "hö
f i s c h e n R i t t e r d i c h t u n g " ^ und für Scherer zu den "höfischen 
E p e n " . 6 Ähnliches g i l t für Neumann und V o g t . 7 Schneider 
und de Boor rechnen den " E r a c l i u s " zum "frühhöfischen Roman" 

o 
bzw. zur "frühhöfischen E p i k " . Im Gegensatz dazu behandelt 
Gervinus das Werk i n dem K a p i t e l über d i e Legende, c h a r a k t e r i -

9 
s i e r t es jedoch a l s "Mischgedicht". Van Stockum/van Dam 
era c h t e n e b e n f a l l s den g e i s t l i c h e n Akzent a l s das W i c h t i g s t e , 
wenn s i e den " E r a c l i u s " i n d i e " g e i s t l i c h e Dichtung der R i t t e r 
z e i t " e i n r e i h e n . 1 0 Schließlich begegnen a l s Rahmentermini 
" p o e t i s c h e Erzählungen" (Vilmar) 1 1 oder "erzählende Dichtung" 
(Ehrismann), d i e zu vage s i n d , a l s daß s i e für unsere Frage
s t e l l u n g brauchbar wären. 

Die n i c h t zu b e s t r e i t e n d e S c h w i e r i g k e i t , O t t e s " E r a c l i u s " 
zu k l a s s i f i z i e r e n , hat durchaus auch i h r e p o s i t i v e S e i t e : Gera
de d a r i n , daß s i c h d i e s e s Werk dem Bedürfnis nach spontaner E i n 
ordnung e n t z i e h t , l i e g t d i e Chance, d i e K r i t e r i e n genauer zu 
überdenken, d i e uns e i n e Dichtung e i n e r bestimmten Textgruppe 3 Geschichte der deutschen L i t e r a t u r , Bd. 2, a.a.O., S. 53. 
4 A. K o b e r s t e i n , Grundriß der Geschichte der deutschen N a t i o n a l l i t e r a t u r , 

5., umgearb. A u f l . von K. B a r t s c h , Nachdruck d. Ausg. von 1872, Nen-
d e l n / L i e c h t e n s t . 1974, S. 164. 

5 K. Goedeke, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quel
l e n , Bd. 1, 2., neubearb. A u f l . , Dresden 1884, S. 84. 

6 W. Scherer, Geschichte der deutschen L i t e r a t u r , B e r l i n 91902, S. 734. 
7 F. Neumann, Geschichte der altdeutschen L i t e r a t u r (80O-1600). Grundriß 

und Aufriß, B e r l i n 1966, S. 108ff.; F r . Vogt, Geschichte der mhd. L i t e 
r a t u r , 1. T e i l , 3., umgearb. A u f l . , B e r l i n / L e i p z i g 1922, S. 198ff. 

8 H. Schneider, Heldendichtung. G e i s t l i c h e n d i c h t u n g . R i t t e r d i c h t u n g , l.Bd., 
Heidelberg 1943, S. 272; H. de Boor, Geschichte der deutschen L i t e r a t u r , 
a.a.O., S. 53f. 

9 G.G. Gervinus, Geschichte der Deutschen Dichtung, 2. Bd., 5., gänzlich 
umgearb. A u f l . , L e i p z i g 1871, S. 92f. 

10 Th. van Stockum/J. van Dam, Geschichte der deutschen L i t e r a t u r , 1. Bd. 
(Von den Anfängen b i s zum 18. Jahrhundert), Groningen 51952, S. 175. 

11 A.F.C. Vilmar, Geschichte der deutschen N a t i o n a l - L i t e r a t u r , 27 . , vermehr
te A u f l . , Marburg/Leipzig 1886, S. 159f. 

12 G. Ehrismann, Geschichte der deutschen L i t e r a t u r , a.a.O., S. 117ff. 



i n n e r h a l b des synchronen l i t e r a r i s c h e n Systems zuordnen 
l a s s e n . 

E i n e s s e i schon im v o r h i n e i n b e t o n t : Um eine n a n t i k i s i e 
renden Roman h a n d e l t es s i c h b e i Ot t e s Dichtung n i c h t , obwohl 
i n der Forschung im all g e m e i n e n u n r e f l e k t i e r t d i e g e g e n t e i l i g e 
Meinung v e r t r e t e n w i r d , 1 3 aufgrund d e r e r der " E r a c l i u s " auch 
dem Thüringer Hof mit seinem " a n t i k i s i e r e n d o v i d i a n i s c h e [ n ] 

1 4 
Geschmack" zugerechnet wurde. Was G a u t i e r s Werk b e t r i f f t , 
so b e t r a c h t e t man es auf r o m a n i s t i s c h e r S e i t e z urecht n i c h t a l s 
a n t i k i s i e r e n d e n , sondern a l s b y z a n t i n i s c h e n Roman.1 ~* Der f r a n 
zösische Autor wählte mit der Lebensgeschichte des K a i s e r s 
E r a c l e / H e r a k l e i o s e i n e n S t o f f , dessen h ö h e r e r Realitätsgrad 1 6 

s i c h c h a r a k t e r i s t i s c h von dem des mutmaßlichen R i v a l e n Chrétien 
abhob und der s i c h zudem b e i a l l e r höfischen S t i l i s i e r u n g e i 
ner ausgeprägten g e i s t l i c h e n Tendenz ö f f n e t e . 1 7 

Die Tatsache, daß d i e Handlung im 7. Jahrhundert und damit 
im c h r i s t l i c h e n M i t t e l a l t e r s p i e l t , b i l d e t das e r s t e Argument 
gegen d i e These des a n t i k i s i e r e n d e n Romans. Daraus r e s u l t i e r t 
e i n von diesem v e r s c h i e d e n e s H e i d e n b i l d : Anders a l s d i e Helden 
der a n t i k e n , v o r c h r i s t l i c h e n Ära wie Alexander oder Aeneas kön
nen h e i d n i s c h e F i g u r e n a l l e n f a l l s noch 'Antihelden' s e i n , w e i l 
s i e u n m i t t e l b a r mit den C h r i s t e n k o n f r o n t i e r t werden wie i n der 
chanson de geste. Das g i l t grundsätzlich auch für O t t e , der 

13 A l s Ausnahme v g l . K. Ruh, H ö f i s c h e Ep ik des M i t t e l a l t e r s . B d . 1: Von 
den A n f ä n g e n b i s zu Hartmann von Aue , 2., v e r b . A u f l . , B e r l i n 1977, 
S. 94. 

14 H . de B o o r , G e s c h i c h t e der deutschen L i t e r a t u r , a . a . O . , S. 53. 
15 V g l . etwa E . K ö h l e r , Byzanz und d i e L i t e r a t u r der Romania, i n : Grund

r i ß der romanischen L i t e r a t u r e n des M i t t e l a l t e r s , Bd . 1, H e i d e l b e r g 
1972, S. 402. 

16 V g l . Jean Bodel ( " S a i s n e s " ) : 
" L i conte de Bre ta igne s ' i l sont vain et plaisant 
E t c i l de Romme sage et de sens aprendant, 
C i l de France sont v o i r chascun j o u r a p a r a n t . " 

( z i t . n . F r a n z ö s i s c h e L i t e r a r ä s t h e t i k des 12. und 13. J a h r h u n d e r t s , 
a . a . O . , S. 7; Hervorhebung von der V e r f a s s e r i n ) . 

17 Auch G a u t i e r s " I l l e e t G a l e r o n " , an dem er i n mi t dem " E r a c l e " ab
wechselnden Phasen a r b e i t e t e , f ü h r t den H e l d e n , den Sohn des E l i d u c 
(e ine Haupt f i gur e ine s L a i der Marie de F r a n c e ) , m ö g l i c h e r w e i s e sogar 
i n programmatischer A b s i c h t aus dem B e r e i c h der matière de Bretagne 
heraus nach Rom. 



G a u t i e r s r a d i k a l e V e r t e u f e l u n g der P e r s e r ansatzweise m i l d e r t . 
Uber G a u t i e r hinausgehend s i e h t f e r n e r Otte aufgrund s e i 

ner prorömischen Tendenz im Gegensatz zu der r e i n g e l e h r t e n , 
g r i e c h e n f e u n d l i c h e n P e r s p e k t i v e , wie s i e etwa Chrétien im Pro
l o g zu seinem "Cligès" v e r t r i t t , 1 8 d i e Griechen a l s p o l i t i s c h e 
R i v a l e n im Kampf um d i e Kaiserwürde des einen Römischen R e i 
ches . 1 9 

W e i t e r h i n t r i t t , b e i Otte mehr noch a l s b e i G a u t i e r , das 
Phantastisch-Wunderbare, das mythologische G e s t a l t e n oder R i e 
sen wie Pandarus und B e c i a s a u s s t r a h l e n , ganz zurück. Wenn über
haupt, so begegnen nur Wunder, d i e wie i n der Legende von Gott 
gewirkt werden, während der a n t i k i s i e r e n d e Roman auf d i e Märchen
welt des höfischen Romans v o r w e i s t . 

Die äußere Handlung des " E r a c l i u s " und s e i n e r V o r l a g e 
schließlich i s t über gut v i e r Fünftel des Textes h i n im wesent
l i c h e n stationär: B i s auf den T e i l über d i e Kreuzeseroberung 
s t e h t s t e t s Rom a l s Schauplatz im Vordergrund. Demgegenüber 
wird der K r i e g s z u g des Focas nach Ravenna a l s bloße H i n t e r g r u n d s 
handlung weitgehend ausgeblendet. Daß der a n t i k i s i e r e n d e Roman 
den Akzent gerade umgekehrt s e t z t , w i r d d e u t l i c h , wenn man s i c h 
b e i s p i e l s w e i s e d i e 22 Sch l a c h t e n vor Augen hält, d i e Benoît i n 
seinem Trojaroman s c h i l d e r t . Die K r e u z e s e x p e d i t i o n , d i e im 
Schlußteil der E r a c l i u s d i c h t u n g noch Schauplatzwechsel be w i r k t 
und das Moment des Kampfes i n s S p i e l b r i n g t , beruht 
auf k i r c h l i c h e n Q u e l l e n . 

Eine befriedigende Klärung des gerade für das M i t t e l a l t e r 
so s c h w i e r i g e n Gattungsproblems l i e g t noch n i c h t v o r . F e s t 
s t e h t nur, welche methodischen Wege n i c h t gangbar s i n d , nämlich 

V. 30-35: "Ce nos ont nostre l i v r e apris/Que Grèce ot de c h e v a l e r i e / 
Le premier l o s e t de c l e r g i e . / P u i s v i n t c h e v a l e r i e a Rome/ 
Et de l a c l e r g i e l a sorae,/Qui ore e s t an France venue." 

V g l . auch "Moriz von CraQn", V. 1-262 (unter Mitwirkung v. K. Stackmann 
und W. Bachofer im V e r e i n mit E. Henschel und R. Kie n a s t hg. v. 
U. P r e t z e l , 4., durchgesehen A u f l . , Tübingen 1973 [= ATB 45]). 
V g l . S. 48f. 



e r s t e n s e i n a - h i s t o r i s c h e r Ansatz, der den s p e z i f i s c h m i t t e l 
a l t e r l i c h e n Prozeß des D i c h t e n s und der Rezeption von Dichtung 
a n a c h r o n i s t i s c h v e r z e r r t , und zweitens der Zugang über z e i t g e 
nössische P o e t i k e n , w e i l d i e s e b e k a n n t l i c h v o l k s s p r a c h l i c h e 
L i t e r a t u r n i c h t berücksichtigen. "Die Vulgärsprachen und i h r e 
längst a u s g e b i l d e t e n Typen", so e i n häufig z i t i e r t e r Satz Hugo 
Kuhns, " t r e t e n e r s t s e i t 1300 mit Dante, A n t o n i o da Tempo, 

20 
Eustache Deschamps i n den B l i c k der T h e o r e t i k e r . " Neben d i e 
Angewiesenheit auf e i n e deshalb notwendigerweise ausschließlich 
deduktive Methode t r i t t a l s w e i t e r e S c h w i e r i g k e i t d i e Tatsache, 
daß es für d i e Autoren s e l b s t noch n i c h t unbedingt zur Di s k u s 
s i o n stand, e i n e f e s t u m r i s s e n e , k l a r d e f i n i e r t e Gattung zu v e r 
w i r k l i c h e n oder s i c h auf s i e zu be z i e h e n . Otte i s t e i n B e i s p i e l 
dafür ebenso wie G a u t i e r , der s e i n e n " E r a c l e " einmal "traitiê" 
nennt, e i n anderes Mal "conte" (V. 3 bzw. 2746). 

Hans Robert Jauß v e r s u c h t e , anhand von v i e r "Modalitäten" 
e i n " p a r t i e l l e s System von G a t t u n g s f u n k t i o n e n " für chanson de 

geste, a r t u r i s c h e n Roman und (Boccaccios) N o v e l l e zu entwer
f e n . 21 Es s i n d d i e s : Autor und Text, modus dicendi, Aufbau 

2 2 
und Ebenen der Bedeutung sowie modus recipiendi. Das Modell 
des Romanisten Jauß m a r k i e r t e i n e n w i c h t i g e n t h e o r e t i s c h e n 
S c h r i t t , wenngleich e i n e Übertragung auf d i e deutsche L i t e r a t u r 
nur i n e i n e r im e i n z e l n e n m o d i f i z i e r t e n Form möglich i s t . F r a g 
l i c h e r s c h e i n t a l l e r d i n g s , ob e i n d e r a r t i g e s System überhaupt 
e i n w i r k l i c h anwendbares Instrumentarium zur Einordnung und In
t e r p r e t a t i o n von Texten d a r s t e l l e n kann und n i c h t nur e i n e i d e a l 
t y p i s c h e , über den Werken s e l b s t stehende A b s t r a k t i o n . Obwohl 
2 0 H. Kuhn, Gattungsprobleme der mittelhochdeutschen Dichtung, i n : 

Dichtung und Welt im M i t t e l a l t e r , S t u t t g a r t 1959, S. 45. 
21 H.R. Jauß, Theorie der Gattungen und L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s , i n : 

Grundriß der romanischen L i t e r a t u r e n des M i t t e l a l t e r s , Bd. 1, H e i d e l 
berg 1972, S. 107-138 (wieder abgedruckt i n : J . J . , Alterität und 
Modernität der m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r , München 1977), - Eine 
Ergänzung zu den Kleinformen f i n d e t s i c h i n : Alterität und Moderni
tät, a.a.O., S. 34-47 . 

22 Theorie der Gattungen, a.a.O., S. 114-18. 



Jauß z u r e c h t n i c h t von einem normativen oder k l a s s i f i k a t o r i s c h e n , 
2 3 

sondern von einem h i s t o r i s c h e n Standpunkt ausgehen w i l l , 
v e r z e r r t s e i n M o d e l l das B i l d der m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r , 
w e i l es ebendas v o r s p i e g e l t , was s i e n i c h t i s t : e i n k l a r s t r u k 
t u r i e r t e s System mit j e w e i l s e i n d e u t i g auf e i n e bestimmte Gat
tung f e s t g e l e g t e n Funktionen. 

N i c h t zu leugnen i s t d i e E x i s t e n z bzw. d i e Ausbildung d i s 
t i n k t i v e r Merkmale, durch d i e s i c h Werke zu Gruppen oder "Fa-

2 4 
m i l i e n " zusammenschließen, d i e aber wegen i h r e r f l e x i b l e n 
Grenzen e r s t mit einem a l l g e m e i n e r e n V o r z e i c h e n Gattungen 
b i l d e n . Unter d i e s e r Prämisse s i n d unsere folgenden Überlegun
gen zu v e r s t e h e n , d i e s i c h d e r a r t i g e n Merkmalen bestimmter Gat
tungen (chanson de geste, Roman, Legende, Märchen, f a b l i a u bzw. 
No v e l l e ) im H i n b l i c k auf Ot t e s " E r a c l i u s " widmen. 

Um diesem Werk, dessen S t o f f n i c h t a n t i k i s i e r e n d i s t , s i c h 
weder mit der matière de Bretagne berührt noch T e i l an der na
t i o n a l e n Vergangenheit hat, se i n e n P l a t z i n der l i t e r a r i s c h e n 
Welt zuzuweisen, b i e t e t s i c h a l s tertium comparationis z u a l l e r 
e r s t d i e F i g u r des Helden an, w e i l s i e es i s t , d i e d i e v e r s c h i e 
denen Sequenzen der Handlung im Medium der 'Biographie' m i t e i n a n 
der v e r b i n d e t . A l l e anderen P r o t a g o n i s t e n t r e t e n abrupt ab, 
s e l b s t wenn s i e z e i t w e i l i g sogar i n den Vordergrund gerückt s i n d . 

Wenn w i r uns zunächst der R o l l e und der F u n k t i o n des H e l 
den a l s gattungshaftem Aspekt zuwenden, so nehmen wir zwar e i n e 
gewisse Eingrenzung des Te x t t y p s vor, b e a b s i c h t i g e n jedoch k e i 
neswegs, damit b e r e i t s d i e Zugehörigkeit des " E r a c l i u s " zu e i 
ner ganz bestimmten Gattung zu präjudizieren. So argumentiert Hellmut 
R o s e n f e l d im H i n b l i c k auf d i e Legende: Er behauptet, d i e Figur 

(des Helden bzw. des H e i l i g e n ) b i l d e das d i e s e r Gattung eigene 
" S t r u k t u r e l e m e n t " 2 ^ - e i n e zwar grundsätzlich n i c h t u n z u t r e f -

2 3 Theorie der Gattungen, a.a.O., S. 111. 
2 4 Ebenda, S. 110. - Zum Aspekt '"Gattungen" a l s h i s t o r i s c h e F a m i l i e n / 

Gruppen von Texten' v g l . auch K.W. Hempfer, Gattungsthéorie. Informa
t i o n und Synthese, München 1973 (= UTB 133), S. U O f f . 

2 5 H. Rosenfeld, Legende, 4., verbe s s e r t e und vermehrte A u f l . , S t u t t g a r t 
1982 (= S l g . Metzler 9 ) , S. 13 und 18. 



fende A n s i c h t , d i e jedoch, s o l l s i e das w i r k l i c h C h a r a k t e r i 
s t i s c h e der Legende t r e f f e n , auf jeden F a l l der wei t e r e n Spe
z i f i z i e r u n g b e d a r f . Im H i n b l i c k auf d i e G a t t u n g s h a f t i g k e i t 
des " E r a c l i u s " w o l l e n wir d i e s n i c h t nur für d i e Legende, son
dern i n ähnlicher Weise auch für das Heldenepos und für den 
Artusroman versuchen. 

Die R o l l e der Haupt f i g u r ( e n ) im HELDENEPOS hat Bumke unter 
Einbeziehung älterer Forschung schlüssig f o r m u l i e r t : A l s Hand
lungsträger kann der E i n z e l h e l d zwar e i n e überragende R o l l e s p i e 
l e n , aber immer s t e h t e r im Dienste der Handlung .26 so i s t 
b e i s p i e l s w e i s e mit Rolands Tod d i e Chanson de Roland bzw. das 
R o l a n d s l i e d n i c h t a b geschlossen, w e i l n i c h t d i e F i g u r e i n e s 
Helden d i e E i n h e i t s t i f t e t , sondern der übergreifende Geschehens
zusammenhang . 

Genau umgekehrt verhält es s i c h im " E r a c l i u s " : H i e r be
s t e h t d i e E i n h e i t im b i o g r a p h i s c h e n Grundgerüst, das d i e T e i l s e 
quenzen zusammenhält. E r s t mit dem Tod des Helden schließt das 
Werk, n i c h t mit der Kreuzeseroberung, obwohl s i e im P r o l o g a l s 
H a n d l u n g s z i e l e r s c h e i n t . 

Wie E r a c l i u s , der e i n e g e s c h i c h t l i c h e K a i s e r g e s t a l t dar
s t e l l t , s i n d zwar im U n t e r s c h i e d zum Roman auch d i e Helden der 
chanson de geste h i s t o r i s c h (bzw. g e l t e n a l s s o l c h e ) , s i e gehö
ren aber ausnahmslos der a d l i g e n Führungsschicht an. O t t e s Held 
hingegen i s t bürgerlicher Herkunft (V. 178; Gr. 167), erhält 
e i n e S c h u l b i l d u n g und kei n e r i t t e r l i c h e E r z i e h u n g . Den Auf
s t i e g i n der s o z i a l e n H i e r a r c h i e verdankt e r a l s o weder s e i n e r 
Abstammung noch T a p f e r k e i t im Kampf, sondern den d r e i Fähigkei
ten, mit denen Gott i h n begnadet. 

Die Helden der chanson c h a r a k t e r i s i e r e n unveränderlich 
27 

f e s t g e l e g t e Figurenmerkmale - s i e s t e l l e n immer wieder a u f s 

26 J . Bumke, Wolframs Willehalm, Studien zur Epenstruktur und zum H e i l i g 
k e i t s b e g r i f f der ausgehenden Blütezeit, Heidelberg 1959, S. 58 (Her
vorhebung von der V e r f a s s e r i n ) . 

27 H. Frankenberg s i e h t i n der Konstanz bzw. der Variabilität der F i g u r e n 
merkmale zwei "mythologische P r i n z i p i e n " , d i e s i c h auf zwei anthropolo
gische Grundkategorien beziehen l a s s e n : " die Sehnsucht des Menschen 
nach e i n e r konstanten Identität" und a n d e r e r s e i t s d i e "nach Veränderung 



Neue i h r geradezu märtyrerhaftes E i n t r e t e n für das "Recht" 
( d r e i t ) Beweis, während d i e Heiden ebenso r i g i d e im "Unrecht" 
( t o r t ) v e r h a r r e n . Auch b e i E r a c l i u s s c h e i n t d i e F i g u r e n i d e n t i 
tät e i n e s Auserwählten G o t t e s , der im V e r t r a u e n auf d i e s e n 
s t e t s r i c h t i g h a n d e l t , von der Wiege an f e s t z u s t e h e n . E i n e 
K o n f r o n t a t i o n auf Leben oder Tod mit einem Gegner, wie s i e für 
d i e ohanson t y p i s c h i s t , begegnet ihm jedoch e r s t im Schlußteil. 
Gerade d o r t aber wird nach dem S i e g des Helden das P r i n z i p der 
konstanten Figurenmerkmale durch d i e Versündigung vor Jerusalem 
druchbrochen, d i e im Zusammenhang mit den i h r folgenden weiteren 
Verfehlungen des E r a c l i u s b e i Otte e i n w e s e n t l i c h stärkeres Ge
wicht erhält a l s i n der französischen V o r l a g e . Und wir müssen 
d i e c h r o n i k a l i s c h e Passage am Ende hinzunehmen, w e i l s i e n i c h t 
eine bloß e p i l o g i s c h e F u n k t i o n erfüllt, sondern u n m i t t e l b a r d i e 
Handlung fortführt. 

Eher a l s mit der ohanson de geste s c h e i n t d i e R o l l e des 
Helden mit der im a r t u r i s c h e n ROMAN übereinzustimmen, wo s i c h 
a l l e s äußere Geschehen um d i e H a u p t f i g u r z e n t r i e r t und nur a l s 
i h r Weg (im e i g e n t l i c h e n und im übertragenen Sinn) verstanden 
werden kann. Abgesehen von der Fiktionalität des Helden be
s t e h t jedoch d a r i n e i n w e s e n t l i c h e r U n t e r s c h i e d zum " E r a c l i u s " , 
daß es i n der Regel n i c h t um e i n e vollständige 'Biographie' 
des Helden geht, sondern nur um einen A u s s c h n i t t aus seinem Le
ben, der e i n e bestimmte, ganz auf d i e s e F i g u r z u g e s c h n i t t e n e 
F r a g e s t e l l u n g und deren Lösung i n s z e n i e r t . Die Nebenfiguren be
s i t z e n d eshalb a l l e i n i n Bezug zum Helden i h r e F u n k t i o n . Eine 
eigene 'Geschichte' können s i e nur g e l e g e n t l i c h andeutungsweise 
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e r h a l t e n , wenn s i e w i e d e r h o l t a u f t r e t e n , wie b e i s p i e l s w e i s e 
Sigune i n Wolframs P a r z i v a l . S t a t t d i e s e r ausschließlich auf 

und Entwicklung s e i n e r Identität" (Mythos a l s eine n a r r a t i v e Kategorie 
von Texten, i n : Textsorten und l i t e r a r i s c h e Gattungen. Dokumentation 
des Germanistentages i n Hamburg vom 1.-4. A p r i l 1979, hg. v. Vorstand 
der deutschen Hochschulgermanisten, B e r l i n 1983, S. 260f.). 

2 8 V g l . I l s e N o l t i n g - H a u f f , Die S t e l l u n g der L i e b e s k a s u i s t i k , a.a.O., 
S. 25. - Die 'Geschichte' des z y k l i s c h wiederkehrenden feststehenden 
Personals des Artushofes (Artus, Ginnover, Gawein, Keie) u n t e r s t r e i c h t 
d i e Typik d i e s e r F i g u r e n . 



den Helden g e r i c h t e t e n P e r s p e k t i v i e r u n g und S t r u k t u r i e r u n g w i r d 
im " E r a c l i u s " der i n n e r e Spielraum, den der schon äußerlich 
durch das b i o g r a p h i s c h e Gerüst gegebene Zusammenhalt läßt, da
zu verwendet, um neben dem Helden anderen F i g u r e n z e i t w e i l i g 
e i n stärkeres E i g e n l e b e n zuzugestehen. A l l e w i c h t i g e r e n F i g u 
ren haben auch i h r e , wenngleich nur rudimentäre 'Geschichte'. 
Der Erzähler führt Focas schon zu Anfang a l s mächtigen, den 
Glauben mehrenden K a i s e r e i n , das Leben von E r a c l i u s ' E l t e r n 
vor dessen Geburt w i r d c h a r a k t e r i s i e r t , A t h a n a i s b e s i t z t a l s 
arme Waise r e i c h e r E l t e r n i h r e Vergangenheit, P a r i d e s w i r d i n 
den Kontext s e i n e r F a m i l i e g e s t e l l t : Seine Mutter, deren R o l l e 
O tte w e s e n t l i c h ausbaute, t r i t t s e l b s t i n Erscheinung, s e i n Va
t e r Theodorus b e f i n d e t s i c h auf K r i e g s z u g . Vor a l l e m aber läßt 
Otte über G a u t i e r hinaus F i g u r e n wie C a s s i n i a , A t hanais und Fo
cas n i c h t a b t r e t e n , ohne n i c h t wenigstens summarisch i h r von 
E r a c l i u s unabhängiges Leben b i s zum Tod fortzuführen. 

Darüberhinaus öffnet s i c h der " E r a c l i u s " i n ständischer 
H i n s i c h t e i n e r ' r e a l i s t i s c h e n ' , m e h r g e s t a l t i g e n Welt, d i e der 
höfischer Exklusivität im Artusroman gegenübersteht. E r a c l i u s 
s e l b s t durchläuft mehrere Stände - er i s t der Sohn e i n e s Bür
g e r s , w i r d Sklave und s t e i g t zum R i t t e r auf. Wir wiesen b e r e i t s 
darauf h i n , daß d i e s im Zusammenhang mit Ottes g e i s t l i c h e r Per
s p e k t i v e gesehen werden muß, d i e s i c h n i c h t an den Stand, sondern 
an den religiösen Wert b i n d e t , ohne aber darum w e l t f e i n d l i c h 
zu s e i n . 

Dem Helden des ' k l a s s i s c h e n ' Artusromans e i g n e t e i n e V a r i a 
bilität der Figurenmerkmale. Ausgangspunkt für den Aufbruch 
des Helden, und damit für d i e K o n s t i t u i e r u n g s e i n e r 'Identität', 

29 
s i n d Queste und/oder Minne-Aventiure. Nach der K r i s e am Ende 
des 1. Kursus läßt i h n im 2. Kursus e i n Lernprozeß schließlich 
das g e s e l l s c h a f t l i c h e I d e a l b e i der Bewährung i n Kampf und Minne 
e r r e i c h e n und v o r b i l d l i c h v e r w i r k l i c h e n . Doch kennt der höfi-

29 V g l . Ch. Cormeau, 'Wigalois' und 'Diu Cröne'. Zwei K a p i t e l zur Gattungs
ges c h i c h t e des na c h k l a s s i s c h e n Aventiureromans, München 1977 (= MTU 57), 
S. 13. 



sehe Roman e b e n f a l l s den Typ des Helden mit unveränderlichen F i 
gurenmerkmalen, den von Anfang an vollkommenen M u s t e r r i t t e r . 
Cormeau s i e h t i n ihm e i n Zeichen der späten A r t u s d i c h t u n g . 3 0 

Berücksichtigt man dagegen d i e r e i c h e r e französische Überliefe
rung, so w i r d man auch für d i e deutsche L i t e r a t u r B r o g s i t t e r s 
von U l r i c h s " L a n z e l e t " ausgehende These bedenken müssen, nach 
der "Problemheld und märchenhafter I d e a l h e l d von v o r n e h e r e i n 
nebeneinanderstehen". Die ' k l a s s i s c h e n ' Artusromane s i n d dann 
nur a l s " A u f g i p f e l u n g e n neben einem t r i v i a l e r e n A l l t a g s m o d e l l " 
zu b e t r a c h t e n . 3 1 

O t t e s Held stimmt mit keinen der beiden Typen überein. Er 
i s t weder e i n unanfechtbarer Musterheld, noch e i n Problemheld 
im Sinne des Artusromans, denn b e i E r a c l i u s s e t z t d i e E r k e n n t n i s 
der Schuld j a keine 'Suche' voraus, sondern wir d ihm durch den 
Torverschluß bzw. d i e Vernichtung s e i n e s Heeres von Gott s e l b s t 
o f f e n b a r t . Außerdem begegnen zwar d i e beiden Themen Minne und 
Kampf, s i e dominieren jedoch nur j e w e i l s e i n e n ganz bestimmten, 
i n s i c h geschlossenen T e i l des Werkes und s i n d insbesondere n i c h t 
zusammen i n der F i g u r des E r a c l i u s v e r e i n t . Während ihm, dem 
Auserwählten Gottes, d i e Aufgabe bestimmt i s t , diesem a l l e i n zu 
dienen, n i c h t e i n e r F r a u , w i r d d i e Minne a l s davon v e r s c h i e d e n e r , 
deshalb aber i n g r a d u a l i s t i s c h e m Sinn n i c h t grundsätzlich abge
we r t e t e r B e r e i c h anderen F i g u r e n zugewiesen. Für E r a c l i u s geht 
es n i c h t darum, d i e Idea l e der e x k l u s i v e n höfischen G e s e l l s c h a f t 
zu v e r w i r k l i c h e n , sondern d i e Macht des im Kreuz s y m b o l i s i e r t e n 
Christentums zu stärken und s t e l l v e r t r e t e n d für a l l e C h r i s t e n 
seinen persönlichen E i n k l a n g mit Gott zu bewahren suchen. 

Diese religiöse A u s r i c h t u n g führt uns zur LEGENDE, d i e i n 

30 Ebenda, insbesondere S. 48f., 67 und 154f. 
31 K.O. B r o g s i t t e r , Der Held im Zwiespalt und der Held a l s s t r a h l e n d e r 

M u s t e r r i t t e r . Anmerkungen zum V e r l u s t der Konfliktträgerfunktion des 
Helden im deutschen Artusroman, i n : F. W o l f z e t t e l (Hg.), A r t u s r i t t e r 
tum im späten M i t t e l a l t e r . Ethos und Ideologie (Vorträge d. Sympos. d. 
d t . Sektion d. I n t e r n a t . Artusges. vom 10.-13. November 1983), 
Gießen 1984, S. 19. 



d i c h t e r i s c h e r Bearbeitung zur Großform werden kann. Vom 
Schlußteil her gesehen, der a l s l i t u r g i s c h e r Text zum F e s t 
der e x a l t a t i o crucis weit v e r b r e i t e t war, b i e t e t es s i c h an, 
Ottes Helden unter dem G e s i c h t s p u n k t der Legende zu b e t r a c h 
ten . Z w e i e r l e i g i l t es d a b e i a l l e r d i n g s von v o r n h e r e i n zu be
denken: Zum eine n h a n d e l t es s i c h b e i der k i r c h l i c h e n , etwa 
durch Hrabanus bezeugten G e s c h i c h t e von der Kreuzeser
höhung durch H e r a c l i u s um eine n d i e inventio cruois ergänzen
den T e i l der Kreuzeslegende, n i c h t etwa um e i n e Eraclauslegen
de. Und zum anderen u n t e r s c h e i d e t s i c h Ottes Dichtung durch 
d i e b i o g r a p h i s c h e Vollständigkeit von der Legende. Der " E r a c l i u s " 
repräsentiert d i e ' h i s t o r i s c h e ' Lebensbeschreibung, d i e J o l i e s 
von der Legendenvita abgrenzt, i n der es n i c h t auf den "Zu
sammenhang menschlichen Lebens" ankommt, sondern nur auf d i e 
Auge n b l i c k e , " i n denen das Gute s i c h vergegenständlicht". D i e 
se A u g e n b l i c k e b r i c h t d i e Legende aus dem Kontinuum heraus, um 
s i e i n e i n e r vom "Werte der Imitabilität" bedingten R e i h e n f o l g e 
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wieder aufzubauen. 
Diese beiden Einschränkungen schließen aber eine von Otte 

i n t e n d i e r t e Nähe zur Legende n i c h t p r i n z i p i e l l aus, so daß es 
s i c h l o h n t , s e i n e E r a c l i u s f i g u r u n t e r dem Aspekt d i e s e r Gattung 
zu überprüfen. 

In der Legende s t e h t d i e F i g u r des Helden im Vordergrund. 
H i e r i n i s t R o s e n f e l d s i c h e r b e i z u p f l i c h t e n , wenngleich, wie 
gesagt, d i e s n i c h t nur für d i e s e Gattung z u t r i f f t und deshalb 
d i f f e r e n z i e r t e r b e t r a c h t e t werden muß. Der H e i l i g e bestimmt i n 
ganz anderer Weise d i e Handlung a l s etwa der Held des Romans. 
Während nämlich h i e r a l l e s Geschehen auf d i e Ha u p t f i g u r und i h r e 
A k t i o n e n und Reaktionen v e r w e i s t , i s t der L e g e n d e n h e i l i g e nur 

32 V g l . zum Problem der "ästhetischen A p o r i e " künstlerisch g e s t a l t e t e r 
Legenden U. Wyss, Theorie der mittelhochdeutschen Legendenepik, E r l a n 
gen 1973 (der z i t i e r t e Ausdruck d o r t auf S. 219). 

33 A. J o l i e s , Einfache Formen, 6., unveränd. A u f l . , Tübingen 1982, 
S. 39f. - V g l . auch G. Müller, Die Form der Legende und K a r l Borromäus 
H e i n r i c h , i n : Euph. 31 (1930), S. 456. 



vordergründig der Träger der Handlung, f u n g i e r t e r nur a l s 
M i t t l e r G o t t e s , b e i dem a l s im Wunder s i c h t b a r werdender ober
s t e r Instanz a l l e Fäden zusammenlaufen. 3 4 So heißt es b e i 
Konrad von Würzburg ausdrücklich, d i e Legende des H e i l i g e n 
Pantaleon b e r i c h t e über d i e "getât/die got durch i n begangen 
hat". Daher entfällt d i e Notwendigkeit, d i e Handlung im 
H e i l i g e n 'psychologisch» zu m o t i v i e r e n . Die Legende b e s t e h t i n 
e i n e r a d d i t i v e n Reihung immer neuer K o n s t e l l a t i o n e n , i n denen 
s i c h das göttliche E i n g r e i f e n i n d i e Welt m a n i f e s t i e r t , das 
zwar durch d i e Glaubensstärke des H e i l i g e n h e r v o r g e r u f e n w i r d , 3 6 

aber n i c h t i n diesem s e l b s t w u r z e l t . Es l i e g t im Wesen der Le
gende, daß s i e und i h r e H a u p t f i g u r nur a l s im h i s t o r i s c h e n Sinne 
wahr v o r s t e l l b a r s i n d . Fiktionalität b l e i b t gänzlich a u s g e s c h l o s 
sen, auch wenn s i e , wie im höfischen Roman, den Anspruch auf 
e i n e t i e f e r e Wahrheit im sensus moralis e r h e b t . 

Eine G e s t a l t wie E r a c l i u s s t e h t n i c h t nur wegen i h r e r H i 
storizität der Legende nahe, sondern zudem deshalb, w e i l s i e von 
Otte dem c h r i s t l i c h e n Menschenbild entsprechend n i c h t auf einen 
bestimmten Stand f e s t g e l e g t w i r d bzw. w e i l insgesamt d i e Standes
zugehörigkeit für den Wert der F i g u r e n keine v o r r a n g i g e Bedeu
tung b e s i t z t . Wir müssen aber noch genauer das Verhältnis zwi
schen dem L e g e n d e n h e i l i g e n und dem Helden E r a c l i u s bestimmen. 
Dazu i s t es notwendig, vorher auf d i e für d i e Legende b i s h e r 
n i c h t berücksichtigte Frage nach der Dynamik der Figurenmerkuta
ne einzugehen. 

Diesen grundsätzlichen Unterschied läßt WehrIi b e i seinen Überlegungen 
zu "Roman und Legende im deutschen H o c h m i t t e l a l t e r " außer Acht ( i n : 
Worte und Werte, B. Markwardt zum 60. Geburtstag, hg. v. G. Erdmann 
und A. E i c h s t a e d t , B e r l i n 1961, S. 428-43). 
Pantaleon von Konrad von Würzburg, 2. A u f l . , hg. v. W. Woesler, Tübingen 
1974 (= ATB 21), V. 65f. (Hervorhebung von der V e r f a s s e r i n . ) 
Im (Marien-)Mirakel o f f e n b a r t s i c h d i e Gnade dagegen "dem schwachen 
Menschen, der s i c h t r o t z seines sündigen Lebenswandels einen guten 
Kern bewahrt hat". (H.J. Neuschäfer, Boccaccio und der Beginn der No
v e l l e . Strukturen der Kurzerzählung auf der Schwelle zwischen M i t t e l a l 
t e r und Neuzeit, München 1983 (unveränderter Nachdr. d. Ausg. von 
1969), S. 9 3 f f . ) . 



Je nachdem, um welchen der beiden schon i n der B i b e l be
gegnenden Typen der Legende es s i c h h a n d e l t , gehorcht d i e Haupt
f i g u r dem P r i n z i p der Merkmalskonstanz (Bekenner- bzw. Märty
r e r l e g e n d e ; v g l . Stephanus) oder dem der Merkmalsvariabilität 
(Sünderheiligenlegende; v g l . S a u l u s / P a u l u s ) . L e t z t e r e s i s t a l l e r 
d i n g s auf ei n e n ganz bestimmten Mechanismus beschränkt, auf e i n 
plötzliches, spektakuläres Erkennen, das einen ebenso abrupten 
Wechsel vom Sünder- zum H e i l i g e n l e b e n nach s i c h z i e h t . Die 
endgültige 'Identität' der F i g u r geht a l s o n i c h t aus einem a l l 
mählichen Lernprozeß her v o r , s i e i s t das R e s u l t a t der Gnade 
und n i c h t das e i n e r aus der K r i s e erwachsenden Suche wie im 
' p s y c h o l o g i s c h ' m o t i v i e r e n d e n Roman. 

Während s i c h i n d i e s e r H i n s i c h t Hartmanns "G r e g o r i u s " dem 
37 

höfischen Roman nähert, läßt s i c h O t t e s " E r a c l i u s " eher der 
Legende an d i e S e i t e s t e l l e n , obwohl der Held weder e i n makel
l o s e r Bekenner, noch e i n Sünderheiliger i s t . Seine durch das Wun
der des T o r v e r s c h l u s s e s wachgerufene E i n s i c h t i n d i e Schuld der 
superbia e n t s p r i c h t zwar genau dem Mechanismus der Sünderheili
genlegende, doch geht es j a im F a l l des E r a c l i u s um e i n e G e s t a l t , 
d i e b i s zu diesem Z e i t p u n k t s t e t s gottgefällig h a n d e l t e . Außer
dem hat das b l i t z a r t i g e Erkennen anders a l s beim Sünderheiligen 
keine von da an s t a b i l e , geläuterte E x i s t e n z zur F o l g e , denn 
E r a c l i u s vergeht s i c h danach erneut mehrmals wider G o t t . B e i 
O t t e , der sei n e n Helden v.a. am Schluß ausdrücklich i n d i e h i 
s t o r i s c h e T r a d i t i o n der C h r o n i s t i k s t e l l t , w i r k t E r a c l i u s a l s 
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Mensch mit "menschlichen Gebrechen". Weil b e r e i t s d i e Le
gendenversion i n s o f e r n e i n e S o n d e r s t e l l u n g einnimmt, a l s s i e 
n i c h t von einem H e i l i g e n , sondern vom H e i l i g e n Kreuz b e r i c h t e t , 
öffnet s i c h d i e H a u p t f i g u r z w e i e r l e i Möglichkeiten der A k z e n t u i e -

37 V g l . dazu M. W e h r l i , Roman und Legende, a.a.O., S. 438 und Dagmar 
Hirschberg, Aspekte des Gattungsproblems i n der höfischen K l a s s i k am 
B e i s p i e l von Hartmanns Gr e g o r i u s , i n : Textsorten und l i t e r a r i s c h e Gat
tungen. Dokumentation des Germanistentages i n Hamburg vom 1.-4. A p r i l 
1979, hg. v. Vorstand d. d t . Hochschulgermanisten, B e r l i n 1983, 
S. 390. 

38 G. Ehrisraann, Geschichte der deutschen L i t e r a t u r , a.a.O., S. 122. 



rung. Die K a i s e r c h r o n i k etwa betont wie Otte ungeachtet der 
K r e u z e s e x p e d i t i o n , d i e H e r a c l i u s im D i e n s t e Gottes unternimmt, 
das Vergehen des Helden und d e k l a r i e r t d i e ganze Erzählung a l s 
II o 

exemplum", das vor der superbia bzw. dem "ubermut" warnen 
s o l l . ^ I m Gegensatz dazu w i l l G a u t i e r d i e V o r b i l d l i c h k e i t 
und d i e V e r d i e n s t e s e i n e s E r a c l e im Kampf für das Christentum 
t r o t z der e i n m a l i g e n V e r f e h l u n g w e i t e r h i n betonen, indem e r 
abschließend das gesamte Leben des Helden i n e i n e r großen Eloge 
würdigt. 

In O t t e s " E r a c l i u s " i s t der legendenhafte Aspekt n i c h t nur 
für d i e Schlußpartie von Belang, zumal dann, wenn man stärker 
d ^ s E i n g r e i f e n Gottes und d i e M i t t l e r f u n k t i o n der H a u p t f i g u r 
, 40 a k z e n t u i e r t a l s , wie J o l i e s es t u t , i h r e "Imitabilität". 

Mit der für d i e Legende t y p i s c h e n a d d i t i v e n Reihung von 
Wundern kann man d i e der Proben v e r g l e i c h e n . Otte wandelt das 
ursprünglich dem Märchen eigene Motiv l e g e n d a r i s c h ab, indem er 
E r a c l i u s nur a l s Ausführenden d a r s t e l l t , den Gott i n s e i n e r 
Allmacht d i e außergewöhnlichen Aufgaben auf wunderbare Weise 
erfüllen läßt. Gegenüber G a u t i e r fügt Otte deshalb d i e s t r e n g 
durchgeführte Homologie des Gebetes h i n z u , das E r a c l i u s j e d e s 
mal im Bewußtsein s e i n e r eigenen Unzulänglichkeit v o r a u s s c h i c k t . 

E i n U n t e r s c h i e d zum Legendenwunder b e s t e h t jedoch d a r i n , 
daß schon im v o r h i n e i n mit der Gabenverleihung durch Gott d i e 
Abfolge vorprogrammiert i s t . N i c h t nur für das Publikum, sondern 
auch für d i e b e t e i l i g t e n F i g u r e n s t e h t f e s t , daß E r a c l i u s jede 
der von ihm beanspruchten Fähigkeiten wird beweisen müssen. Im 
Gegensatz zu den t e x t e x t e r n e n Adressaten weiß aber Focas n i c h t s 
von deren göttlichem Ursprung. Und worum es Otte mindestens 
ebensosehr geht wie um den Ablauf der Probenwunder an und für 
s i c h , i s t gerade d i e E r k e n n t n i s , daß d e r a r t i g e , außergewöhnliche 
Gaben e i n e s Menschen nur von Gott stammen können. Wie prekär 
d i e s e E r k e n n t n i s i s t , z e i g t das eigenmächtige V e r h a l t e n des 

39 Diemer (Hg.), S. 347/V. 19ff. 
40 A. J o l i e s , Einfache Formen, a.a.O., S. 40. 



Focas, der, s o b a l d es e r n s t h a f t um s e i n e I n t e r e s s e n geht, d i e 
weise E i n s i c h t vergißt, daß E r a c l i u s e i n Geschenk Gottes i s t 
(V. 2652ff.; Gr. 2 5 6 9 f f . ) . In Übereinstimmung mit der Legende 
z e i g t s i c h Gott der Welt durch den Helden, doch i s t d i e Erkennt
n i s dessen n i c h t automatisch gegeben. Das Gewicht v e r l a g e r t s i c h 
damit stärker auch auf d i e F i g u r neben E r a c l i u s , auf Focas, der 
n i c h t a l s Gegen-, sondern a l s ' M i t s p i e l e r ' f u n g i e r t . 

Die Beziehungen des " E r a c l i u s " zur Legende s i n d s i c h e r 
l i c h n i c h t so ungebrochen, daß man das Werk schon a l s s o l c h e 
bezeichnen könnte. A l l e i n der thematische Eigenwert, den man 
dem M i t t e l t e i l b e i a l l e r möglichen E i n g l i e d e r u n g i n d i e P r o b l e 
matik von Focas' Vert r a u e n zu E r a c l i u s bzw. zu Gott zugestehen 
muß, rückt den Text von der Legende ab. E i n e V i e l f a l t von E r 
scheinungen, wie s i e der " E r a c l i u s " umspannt, ohne s i e d u a l i 
s t i s c h einander e n t g e g e n z u s t e l l e n , i s t der Legende fremd. 

Aus der S i c h t der F i g u r des E r a c l i u s läßt s i c h dennoch 
von e i n e r auf d i e Legende a u s g e r i c h t e t e n A d a p t a t i o n sprechen. 
Damit waren für Otte auch der Anspruch auf h i s t o r i s c h e Wahr
h e i t , der s i c h i n der c h r o n i k a l i s c h e n E i n k l e i d u n g niederschlägt, 
und das im Ansatz erkennbare g e s c h i c h t s t h e o l o g i s c h e Konzept am 
besten v e r e i n b a r . Zudem s t e h t d i e o f f e n e , Sequenzen a d d i t i v 
aneinanderfügenden S t r u k t u r der der Legende nahe; man denke etwa 
an d i e S i l v e s t e r l e g e n d e , wo mit Drachenkampf, A u s s a t z h e i l u n g 
und R e l i g i o n s d i s p u t d r e i durch d i e F i g u r des H e i l i g e n verbunde
ne Sequenzen a n e i n a n d e r g e r e i h t s i n d . O f f e n i s t d i e Legende 
auch i n einem grundsätzlicheren Sinne: nach rückwärts, w e i l 
s i e n i e a b s o l u t i h r e n Anfang nimmt, sondern s i c h i n i h r d i e 
b i b l i s c h e n Gnadentaten Gottes w i e d e r h o l e n , 4 1 und nach vorwärts 
wegen des Glaubens an d i e s i c h s t e t s erneuernde Möglichkeit der 
Wiederholung von Wundern, d i e durch den H e i l i g e n bzw. nach dessen 
Tod durch R e l i q u i e n gewirkt werden. 4 2 Diese E i n b e t t u n g der 

41 V g l . E. Dorn, Der sündige H e i l i g e i n der Legende des M i t t e l a l t e r s , 
München 1967 (= Med. Aev. 10), S. 131ff. 

42 So etwa i n der Anastasiuslegende, von der Otte s e l b s t i n seinem 
'Annex' b e r i c h t e t . 



Handlung i s t e i n Kontinuum, i n d i e i n Gott geborgene G e s c h i c h 
t e , beobachteten w i r auch i n Ottes " E r a c l i u s " , 4 3 mit dem Unter
s c h i e d , daß h i e r H e i l s g e s c h i c h t e und R e a l g e s c h i c h t e , l e g e n d a r i 
sche und c h r o n i k a l i s c h e T r a d i t i o n zusammen gesehen werden, und 
daß damit der Held ohne i d e a l t y p i s c h e S t i l i s i e r u n g a l s c h r i s t 
l i c h e r Mensch d a r g e s t e l l t i s t . Die Legende g e s t a l t e t den Ausnah
m e f a l l , Otte z e i g t an der h i s t o r i s c h e n Realität s e l b s t das s i e 
tra n s z e n d i e r e n d e Gesetz Gottes auf, auch i n Menschen, d i e wie 
E r a c l i u s z e i t w e i s e f e h l g e h e n . 

Daß O t t e s Werk insgesamt, n i c h t nur s e i n Schlußteil, a l s 
Legende aufgefaßt werden konnte, erkennt man d a r i n , daß i n e i n e r 
K i r c h e , auf den Fresken zu Fraurombach, d i e vollständige Hand
lung a b g e b i l d e t i s t , d i e Ehebruchsgeschichte e i n g e s c h l o s s e n . 4 4 

Wir haben b i s h e r das gesamte Werk im S p i e g e l der F i g u r 
des E r a c l i u s b e t r a c h t e t , ohne uns b e i der Gattungsanalyse von 
vo r n h e r e i n auf d i e e i n z e l n e n , s t r u k t u r e l l i n s i c h g e s c h l o s 
senen H a u p t t e i l e zu k o n z e n t r i e r e n , während i n den L i t e r a t u r g e 
s c h i c h t e n d i e s e P a r z e l l i e r u n g s t e n d e n z v o r h e r r s c h t . Die h i e r 
übliche Zuordnung der d r e i H a u p t p a r t i e n zu den Gattungen Mär
chen, N o v e l l e und Legende wurde von uns - insbesondere was d i e 

V g l . K a p i t e l 1.2 d i e s e r A r b e i t . 
Ebenso W. F e c h t e r : " H ö f i s c h e L e g e n d e n mochten wohl 
auch an K l o s t e r - und Kirchenwänden P l a t z f i n d e n . " (Das Publikum der 
mittelhochdeutschen Dichtung, Darmstadt 1966 [= unveränd. Nachdr. d. 
Ausg., Frankfurt/M. 1935], S. 83). - Fechters Terminus der 'höfischen 
Legende' h a l t e n wir a l l e r d i n g s n i c h t für eine adäquate Bezeichnung 
des " E r a c l i u s " . Wir haben zu zeigen versucht, daß Otte seine Vorlage 
keineswegs im höfischen Sinn a d a p t i e r t e . Außerdem wurde das Werk 
zwar (auch) a l s Legende r e z i p i e r t , daß es aber "nach den Worten des Dich
t e r s ausdrücklich a l s Legende genommen werden [ w i l l ] " (unter Berufung 
auf V. 7 6 f f . , 342ff., 4423ff. b e i G r a e f ) , kann man n i c h t so s e l b s t 
verständlich voraussetzen wie Fechter meint. 



beiden e r s t e n T e i l e b e t r i f f t - i n Frage g e s t e l l t . In der 
F o l g e g i l t es, d i e s im H i n b l i c k darauf näher zu begründen, daß 
d i e Gattungshybridität des " E r a c l i u s " , an der t r o t z e i n e r ge
wissen Affinität zur Legende f e s t z u h a l t e n i s t , n i c h t etwa l e 
d i g l i c h aus e i n e r A d d i t i o n von T e i l e n v e r s c h i e d e n e r Gattungs
zugehörigkeit r e s u l t i e r t , sondern i n der Gesamtkonzeption l i e g t . 
Dabei s o l l über den b i s h e r im Zentrum stehenden Aspekt der F i 
gur hinaus der komplexere G e s i c h t s p u n k t der 'Geschichte' und 
der A r t und Weise i h r e r V e r m i t t l u n g miteinbezogen werden. 

T e i l I: 

B e i unseren Ausführungen zur S t o f f g e s c h i c h t e i n K a p i t e l 2.1 
wiesen w i r darauf h i n , daß dem e r s t e n H a u p t t e i l e i n o r i e n t a l i 
sches Märchen z u g r u n d e l i e g t . Gegen d i e A n s i c h t , d i e s e P a r t i e 
s e i auch im " E r a c l i u s " a l s Märchen zu b e t r a c h t e n , s p r i c h t zu
nächst schon d i e Einbindung i n d i e 'Biographie' des b y z a n t i n i 
schen K a i s e r s , s p r i c h t d i e p r o n o n c i e r t e H i s t o r i s i e r u n g , d i e Ot
t e b e r e i t s i n den e r s t e n Versen der Erzählung vornimmt. Der S t o f f 
w i r d damit aus der für das Märchen t y p i s c h e n Z e i t - und O r t s l o s i g -
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k e i t herausgenommen und w i l l a l s geschichtliche Wahrheit r e z i 
p i e r t werden. 

E i n noch g e w i c h t i g e r e s Gegenargument l i e g t i n O t t e s Aus
g e s t a l t u n g der V o r g e s c h i c h t e über d i e E l t e r n Myriados und 
45 Auf d i e Besonderheit der Kreuzes-, n i c h t H e i l i g e n l e g e n d e , von der der 

I I I . T e i l handelt, wiesen wir b e r e i t s h i n , ebenso auf d i e der Legende 
widerstrebenden Einordnung i n e i n biographisches Gesamtbild, wie s i e 
der " E r a c l i u s " , der s i c h gegenüber Gaut i e r ansonsten stärker dem Duk
tus der l a t e i n i s c h e n Legendenversion vom Typ Hrabans annähert, i n 
Übereinstimmung mit der französischen Q u e l l e vornimmt. 

46 V g l . S.98ff.; d i e früher e b e n f a l l s v e r t r e t e n e Meinung e i n e r Zwei
g l i e d e r u n g des Werkes, b e i der d i e göttliche Geburt und d i e Jugend 
des E r a c l i u s zusammen mit der L i e b e s g e s c h i c h t e um Athanais und Parides 
a l s " n o v e l l i s t i s c h e r T e i l " angesehen werden, wiesen wir zurück ( v g l . 
auch G. Müllers Bestimmung der N o v e l l e i n Abgrenzung zur Legende, i n : 
Die Form der Legende und K a r l Borromäus H e i n r i c h , a.a.O., S. 457f. ) . 

47 V g l . A. J o l i e s , Einfache Formen, a.a.O., S. 244. 



C a s s i n i a , d i e zur Geburt des E r a c l i u s führt. Das Problem der 
k i n d e r l o s e n Ehe begegnet zwar im Märchen häufig und d i e n t a l s 
Vorbedingung für d i e Empfängnis des H e l d e n ; 4 8 im " E r a c l i u s " 
aber, wo d i e Geburt a l l e i n von Gott und dem Glauben an i h n ab-
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hängt, i s t d i e s e V o r g e s c h i c h t e im b i b l i s c h e n Sinn k o n z i p i e r t . 

Auf d i e s e Weise w i r d von Anfang an d i e Handlung i n e i n e 
andere, religiöse und n i c h t märchenhafte Bahn g e l e n k t : Wunder 
gehören n i c h t selbstverständlich zur d a r g e s t e l l t e n Welt wie im 
M ä r c h e n , 5 0 s i e kommen n i c h t nur vor, sondern es kommt auf s i e 
a n , 5 1 w e i l s i c h i n ihnen wie i n der Legende Gott und d i e F r u c h t 
des V e r t r a u e n s zu ihm m a n i f e s t i e r e n . Kein märchenhaft-überirdi
sches Wesen v e r l e i h t d i e d r e i Gaben, und deren e r f o l g r e i c h e Um
setzung e r f o l g t zudem b e i Otte n i c h t automatisch, sondern bedarf 
erneut des Glaubens. Anders a l s im " E r a c l i u s " kann der Märchen-
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h e l d außergewöhnliche Fähigkeiten s e l b s t e r l e r n e n oder d i e s e 
werden e i n f a c h a l s vorhanden v o r a u s g e s e t z t . 3 Die für Märchen 
und Volkserzählung t y p i s c h e D r e i g l i e d r i g k e i t - d r e i Faktoren ^ 
(Fähigkeiten, Aufgaben) und i h r e a u f e i n a n d e r f o l g e n d e Umsetzung 
- i s t auch im " E r a c l i u s " formgebend, erhält h i e r jedoch e i n e 
c h r i s t l i c h e K o n n o t a t i o n . 

Die religiöse Tendenz verändert schließlich auch den Aus
gangspunkt der Märchenhandlung, der s i c h im spätbyzantinischen 
"Ptocholeon" noch e r h a l t e n hat: Wie im Märchen g e n e r e l l am Anfang 
e i n Mangel oder e i n e Schädigung stehen, d i e über Zwischenfunk
ti o n e n behoben w e r d e n , 5 5 so i s t h i e r der weise G r e i s mit s e i n e r 
48 AaTh 310, 410, 430, 441, 652 (= Aarne/Thompson, The Types o f the F o l k -

t a l e . A C l a s s i f i c a t i o n and B i b l i o g r a p h y , A n t t i Aarne's V e r z e i c h n i s 
der Märchentypen t r a n s l a t e d and enlarged by St. Thompson, 2nd r e v i s i o n , 
H e l s i n k i 1964); Mot. T 500-599; "Conception and b i r t h " (= St. Thompson, 
Motif-Index, a.a.O.). 

4 9 V g l . S. 89/Anm. 24 und S. 103ff. 
5 0 V g l . A. J o l i e s , Einfache Formen, a.a.O., S. 243. 
5 1 Formulierung von G. Müller, Die Form der Legende, a.a.O., S. 457/58. 

AaTh 671, 654 B. 
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5 3 So etwa i n der verwandten Fassung des "Ptocholeon"; v g l . w e i t e r AaTh 

5 4 V g l . d i e L i s t e von B e i s p i e l e n i n M. Lüthis A r t i k e l drevy Dreisahl der 
Enzyklopädie des Märchens, a.a.O., Bd. 3, Sp. 852ff. 

5 5 V g l . v.J. Propp. Morphologie des Märchens, hg. v. K. Eimermacher, übers, 
v. Ch. Wendt, 1975 (= stw 131), S. 2 5 f f . - Siehe auch M. Lüthi, Mär
chen, 6., durchgesehene und ergänzte A u f l . , S t u t t g a r t 1976 ( S l g . 
Metz l e r 16), S. 2 8 f f . 



F a m i l i e durch räuberische S e e l e u t e i n Armut ge r a t e n , aus der 
e r s i c h aus e i g e n e r K r a f t durch s e i n e d r e i Gaben b e f r e i e n kann. 
In Ottes Werk führen dagegen nach Abschluß der glücklichen Vor
g e s c h i c h t e E r a c l i u s und s e i n e Mutter f r e i w i l l i g d i e M a n g e l s i t u a 
t i o n h e r b e i , bekennen s i e s i c h nach Myriados' Tod zu e i n e r r e 
ligiös m o t i v i e r t e n Askese, b i s der Held mit Gottes H i l f e am Hof 
des Focas zu Ansehen g e l a n g t . 

Was jedoch b e i a l l e r l e g e n d e n a r t i g e n Einfärbung b l e i b t , i s t 
d i e profane Natur der Gaben, d i e auch d i e Proben und d i e Frauen
wahl bestimmt. Die i n n e r e Wahrheit t r i t t so n i c h t u n m i t t e l b a r 
aus dem S t o f f h e r v o r , matière und sens s i n d ähnlich wie im Roman 
n i c h t d e c k u n g s g l e i c h . Der Erzähler kommentiert deshalb gerade 
i n diesem e r s t e n H a u p t t e i l häufig und an s t r u k t u r e l l bedeutsamen 
S t e l l e n das Geschehen, betont dessen a l l g e m e i n e Gültigkeit und 
bettet es, wie w i r sahen, i n das Kontinuum s e i n e r G e s c h i c h t s i n t e r 
p r e t a t i o n e i n . 

F a l s c h wäre es, d i e s e Diskrepanz zwischen der religiösen 
Sinngebung und den profanen Handlungselementen auf e i n vom S t o f f 
b e d ingtes S c h e i t e r n des Versuchs zurückzuführen, das Märchen i n 
ei n e Legende zu t r a n s f o r m i e r e n . Es verhält s i c h nämlich k e i 
neswegs so, daß das W e l t l i c h e q u a s i wider W i l l e n noch durch
schimmerte oder wie e i n von der l i t e r a r i s c h e n Mode erzwungenes 
Zugeständnis w i r k t e . Vielmehr s p i e g e l t der D e t a i l r e a l i s m u s , der 
Otte weit mehr a l s G a u t i e r e i g n e t - man denke u.a. an d i e Markt
szenen, d i e sog. 'Kanzleistelle ', d i e Beschreibung von A t h a n a i s ' 
Hütte -, d i e b e i a l l e r T ranszendierung durchaus p o s i t i v e Haltung 
des Erzählers bzw. A u t o r s gegenüber der e r f a h r b a r e n Welt und s e i n 
I n t e r e s s e an i h r wider. Der Text u n t e r s c h e i d e t s i c h damit n i c h t 
nur vom Märchen, sondern i n einem grundsätzlichen Sinne auch von 

56 In die s e Richtung geht Raynaud de Lages zu normative Wertung des " E r a c l e " , 
wenn er über Gaut i e r sagt: "[ . . . ] on se demande en e f f e t comment une 
i n t e l l i g e n c e a u s s i j u s t e de l ' E c r i t u r e peut c o e x i s t e r avec de s i n g u 
lières f a i b l e s s e s . " Er meint damit " l a complaisance avec l a q u e l l e i l 
endosse un conte magique" (La r e l i g i o n d ' " E r a c l e " , i n : Mélanges de 
langue et de littérature médiévales o f f e r t s à P i e r r e Le G e n t i l , P a r i s 
1973, S. 713). 



der Legende, für d i e das Äußere, h e i l s g e s c h i c h t l i c h n i c h t Be
deutsame ohne Belang i s t . 5 7 Demgegenüber kann man gerade d a r i n 
e i n C h a r a k t e r i s t i k u m des " E r a c l i u s " e r b l i c k e n , daß Otte zwar 
konsequent danach s t r e b t , Gott a l s allmächtigen Herrscher dar
z u s t e l l e n und ihm zu h u l d i g e n , er aber d i e 'empirische' W i r k l i c h 
k e i t darüber n i c h t aus den Augen v e r l i e r t oder abwertet. 

T e i l I i : 

Während man auf g e r m a n i s t i s c h e r S e i t e den zweiten Haupt
t e i l des " E r a c l i u s " a l s N o v e l l e ansah, v e r t r a t e n Romanisten, d i e 
s i c h mit G a u t i e r s Werk befaßten, d i e These e i n e r Mischform. 
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Raynaud de Lage s p r i c h t von " m i - f a b l i a u , mi-roman c o u r t o i s , 
und C a l i n von e i n e r " s y n t h e s i s of Provençal love and the 
f a b l i a u " . 5 9 Näher begründet wurde jedoch weder d i e s e E i n o r d 
nung des " E r a c l e " noch d i e des " E r a c l i u s " . Wir wollen i n der 
Folge a u f z e i g e n , daß bzw. i n w i e f e r n O t t e s Dichtung i n i h r e r M i t 
t e l p a r t i e Elemente des fabliau, n o v e l l i s t i s c h e und romanhafte 
Züge b i r g t . 

Die 'Geschichte' des M i t t e l t e i l e s deutet zunächst i n R i c h 
tung fabliau bzw. Schwank, wo wie i n der l a t e i n i s c h e n E l e g i e n 
komödie der Ehebruch e i n w i c h t i g e s Thema b i l d e t . Die R o l l e der 
Frau i n den D r e i e c k s g e s c h i c h t e n des fabliau u n t e r s c h e i d e t s i c h 
grundlegend von der im höfischen Roman. B l e i b t s i e h i e r d i e mehr 
oder weniger p a s s i v e , den D i e n s t des Mannes motivierende Dame, 
so i s t d o r t das Geschehen i n e r s t e r L i n i e auf d i e Frau a u s g e r i c h 
t e t , d i e den i h r e r G e w i t z h e i t unterlegenen, der Lächerlichkeit 
Preisgegebenen Mann betrügt. Während aber, so Neuschäfer, 
5 7 V g l . u. Wyss, Theorie der mittelhochdeutschen Legendenepik, Erlangen 

1973, S. 19f. 
G. Raynaud de Lage, La r e l i g i o n c 
W.C. C a l i n , S t r u c t u r e and Meaninç 
i n : Symposium XV (1962), S. 284. 

1973, S. 19f. 
5 8 G. Raynaud de Lage, La r e l i g i o n d ' " E r a c l e " , a.a.O., S. 710. 
5 9 W.C. C a l i n , S t r u c t u r e and Meaning i n the " E r a c l e " by G a u t i e r d A r r a s , 



d i e F rau im f a b l i a u nur e i n e r e a k t i v e L i s t e n t w i c k e l t , um i n 
e i n e r unerwarteten S i t u a t i o n n i c h t in f l a g r a n t i e r t a p p t zu 
werden, han d e l t s i e i n der N o v e l l e i n p l a n v o l l e r Vorausschau. 
Neuschäfer faßt d i e s e These am B e i s p i e l der "Borgoise d'Orléans" 
und der 7. N o v e l l e des 7. Tages i n B o c c a c c i o s "Dekameron" zu
sammen: 

"an der S t e l l e der p a s s i v e n und l e d i g l i c h schlauen Borgoise d'Orléans, 
d i e auf das E r e i g n i s der A b r e i s e i h r e s Mannes wartet, um s i c h a l s 
dann von dem E r e i g n i s s e i n e r u n v e r h o f f t e n Rückkehr aufs unangenehmste 
überraschen zu l a s s e n , i s t d i e a k t i v e und vorausschauende B e a t r i c e 
g e t r e t e n , d i e i h r S c h i c k s a l k r a f t i h r e r I n t e l l i g e n z schon weitgehend 
s e l b s t bestimmt und d i e Bedingungen i h r e s Ehebruchs von s i c h aus f e s t 
l e g t . "60 

Wenn man a l s o mit Neuschäfer f e s t s t e l l e n kann, daß i n der N o v e l 
l e d i e " G e s c h e h n i s s t r u k t u r " des f a b l i a u zugunsten e i n e r "neuen 
Personenhandlung" durchbrochen wird,^^ so g i l t d i e s - mit e i n e r 
w i c h t i g e n Einschränkung - auch für O t t e s A t h a n a i s . Anders a l s 
i n der V e r s i o n des Jansen E n i k e l , auf d i e noch einzugehen s e i n 
w ird, i s t es i n Übereinstimmung mit G a u t i e r d i e K a i s e r i n s e l b s t , 

6 0 

n i c h t d i e K u p p l e r i n , d i e den Ehebruch i n Morpheas Hütte p l a n t . 
Jedoch s i n d h i e r im Gegensatz zu der N o v e l l e Sinne und I n t e l l i 
genz n i c h t g l e i c h b e r e c h t i g t , sondern durch d i e Uberordnung 
g e i s t l i c h e r Werte r e l a t i v i e r t bzw. p r o b l e m a t i s i e r t . Die Frage 
von Schuld und Sühne t a u c h t damit auf. S i e b e t r i f f t b e i Otte 
Ehemann und E h e f r a u , d i e s i c h gegen Gottes Sprachrohr E r a c l i u s 
bzw. gegen Gott g e s t e l l t haben. Man kann i n diesem Sinn E r a c l i u s 
a l s e i n e Instanz Gottes auf Erden b e t r a c h t e n , der das Verge
hen n i c h t unverborgen b l e i b t , und d i e es an den Tag b r i n g t , 
um es zu bewerten. Der c h r i s t l i c h e ovdn wird 
60 H.-J. Neuschäfer,Boccaccio und der Beginn der N o v e l l e . Strukturen der 

Kurzerzählung auf der Schwelle zwischen M i t t e l a l t e r und Ne u z e i t , 
München 1983 (= unveränd. Nachdr. d. Ausg. von 1969), S. 21. 

61 Ebenda. 
62 E n i k e l , der d i e Geschichte durch mündliche Überlieferung kennt (V.20417, 

20426, 20913), nennt d i e K u p p l e r i n Romphea. Wir z i t i e r e n nach: Jansen 
E n i k e l s Werke, hg. v. Ph. Strauch, Hannover/Leipzig 1900 (= MGH, 
Dt. Chroniken 3). 



h i e r auch von den F i g u r e n s e l b s t a l s v e r b i n d l i c h anerkannt und 
beeinflußt das Geschehen, während es i n der N o v e l l e n i c h t " T e i l 

fk ^ 

e i n e r höheren Ordnung" i s t . Wir beobachten a l s o i n O t t e s 
" E r a c l i u s " e i n e Vermischung zweier gegensätzlicher Kräfte: 
E i n e r s e i t s d i e planende I n t e l l i g e n z , über d i e d i e Fr a u zur E r 
füllung i h r e r Wünsche verfügen kann, s e l b s t um religiöse Ge
bote zu übertreten, a n d e r e r s e i t s aber g l e i c h w o h l d i e Uberord
nung g e i s t l i c h e r Haßstäbe, wenn A t h a n a i s , ihrem Mann gegenüber
g e s t e l l t , i h r V e r h a l t e n s e l b s t a l s Sünde b e z e i c h n e t und empfin
det. D i e K a i s e r i n wird dadurch zu e i n e r komplexen F i g u r . D iese 
Komplexität g i l t überhaupt für das Menschenbild, das der " E r a c l i u s " 
d a r s t e l l e n w i l l : E i n e autonome, r e i n auf das W e l t l i c h e beschränk
te E x i s t e n z i s t h i e r a u s g e s c h l o s s e n , das Verhältnis zu Gott r e 
g e l t s i c h jedoch n i c h t automatisch, w e i l den F i g u r e n e i n begrenz
t e r Eigenwert zugestanden w i r d und s i e damit Eigenverantwortung 
tragen. 

Romanhafte Züge beschränken s i c h auf d i e A r t der V e r m i t t -
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J-ung der 'Geschichte', den 'Diskurs'. Besonders deutlich wer
den s i e , wenn man zum V e r g l e i c h d i e entsprechende Fassung b e i 
Jansen E n i k e l h e r a n z i e h t , 6 5 d i e , um e i n V i e l f a c h e s kürzer, 
s i c h f a s t ganz auf das r e d u z i e r t , was u n m i t t e l b a r handlungs-
r e l e v a n t i s t . 6 6 Während schon Wilhelm Grimm meinte: " G l e i c h e 

H.R. J a u ß , T h e o r i e der Gat tungen, a . a . O . , S. 116. 
V g l . T . Todorov : "Auf der a l i g e m e i n s t e n Ebene hat das l i t e r a r i s c h e 
Werk zwei S e i t e n : es i s t z u g l e i c h Geschichte und Diskurs. Es i s t 
G e s c h i c h t e , w e i l es e ine bestimmte R e a l i t ä t e v o z i e r t , Geschehni s se , 
d i e geschehen s e i n k ö n n t e n [. . .] D i e s e l b e Gesch ich te h ä t t e uns mit 
anderen M i t t e l n b e r i c h t e t werden k ö n n e n [. . .] Aber das Werk i s t z u 
g l e i c h D i s k u r s ; es g i b t e i n e n E r z ä h l e r , der d i e G e s c h i c h t e b e r i c h t e t , 
auf der anderen S e i t e g i b t es e i n e n L e s e r , der s i e aufnimmt. Auf d i e 
ser Ebene z ä h l e n n i c h t d i e b e r i c h t e t e n G e s c h e h n i s s e , sondern d i e Weise , 
i n der der E r z ä h l e r s i e uns v e r m i t t e l t . " (Die K a t e g o r i e n der l i t e r a r i 
schen E r z ä h l u n g , i n : S t r u k t u r a l i s m u s i n der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , h g . 
v . H . B lumensath , K ö l n 1972 [= Neue W i s s . B i b l i o t h e k 4 3 ] , S. 264f . ; 
Hervorhebungen von der V e r f a s s e r i n ) . 
Jansen E n i k e l s Werke, a . a . O . , V . 20701f f . 
In diesem S inn v e r e i n f a c h t E n i k e l auch d i e V e r k n ü p f u n g von Handlungs
e lementen: Der K a i s e r b r i c h t n i c h t zu K ä m p f e n auf und v e r a n l a ß t f o l g 
l i c h n i c h t , s e ine F r a u i n e i n e n Turm zu s p e r r e n ; d i e s e e r b l i c k t i h r e n 
s p ä t e r e n G e l i e b t e n n i c h t auf einem F e s t , sondern s i e h t i h n vom F e n s t e r 
au s . 



A r t und Kunst f i n d e n w i r b e i Veldeke und O t t o . Auch h i e r e i l i 
ges Vorüberschreiten an den E r e i g n i s s e n und wohlgefälliges S t i l 
l e s t e h e n b e i den e i n z e l n e n E r s c h e i n u n g e n " , 6 7 f e h l e n b e i E n i k e l 
a l l e ausführlicheren Beschreibungen. Und wenn Grimm w e i t e r h i n 
von einem V e r w e i l e n O t t e s " b e i den Seelenzuständen" der F i g u -

6 8 
ren s p r i c h t , so beschränkt s i c h E n i k e l auf d i e Außensicht und 

6 9 

v e r z i c h t e t weitgehend auf d i e A r t i k u l a t i o n i n n e r e r K o n f l i k t e , 
wie s i e s i c h i n den Monologen f i n d e t , d i e Ott e t r o t z Kürzungen 
beibehält. 

A l s e i n w e i t e r e s romanhaftes Element kann man auch das 
programmatische Lehrgespräch über d i e huote zwischen E r a c l i u s 
und Focas ansehen, das zumindest i n d i e s e r Ausführlichkeit für 
d i e 'Geschichte' e n t b e h r l i c h i s t . E i n bekanntes B e i s p i e l für 
e i n ähnliches Gespräch b i l d e t das zwischen L a v i n i a und i h r e r 
M u t t e r , 7 0 d i e v e r s u c h t , dem Mädchen das Wesen und d i e Symptome 
der Liebe zu erklären. 

Gemeinsam mit dem Roman i s t schließlich d i e i n Kommentaren 
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d e u t l i c h erkennbare Erzählerinstanz. Die Auslegung der matière 

v e r b i n d e t s i c h b e i O t t e mit e i n e r ausgeprägten d i d a k t i s c h e n No
t e , d i e s i c h insbesondere an Verallgemeinerungen a b l e s e n läßt 
(etwa V. 2615ff., 2977ff., 4524ff.; Gr. 2531ff., 2889ff., 
4 4 0 9 f f . ) . 

Obwohl Otte k e i n höfischer D i c h t e r i s t und er d i e schon 
über das fabliau hinaus auf d i e N o v e l l e vorweisende 'Geschichte' 
g e i s t l i c h färbt, i s t e r a l s o i n s e i n e r A r t , s i e zu v e r m i t t e l n , 
durch den Roman beeinflußt, s i c h e r l i c h auch b e d i n g t durch s e i n e 
französische V o r l a g e . 

67 W. Grimm, K l e i n e r e S c h r i f t e n , hg. 
S. 242. 

68 Ebenda. 
69 Daß d i e 'Identität' der Liebenden 

schon an i h r e r Namenlosigkeit. 
70 A.a.O., V. 9735-9990. 
71 V g l . Jauß, Theorie der Gattungen, 

v. G. H i n r i c h s , Bd. 3, B e r l i n 1883, 

weniger v e r t i e f t w i rd, z e i g t s i c h 

a.a.O., S. 114. 



Man s t e l l t a l s o i n den T e i l e n I und II e i n Zusammen
wirken v e r s c h i e d e n e r Gattungseinflüsse fest, Legendenmechanismen 
b e i profanen Märchenstoff, g e i s t l i c h gefärbtes Handlungssche
ma von Ehebruchsfabliau bzw. N o v e l l e und romanhaften 'Diskurs'. 
Und i n T e i l I I I vermischen s i c h Kreuzeslegende und C h r o n i s t i k , 

7 2 
H e i l s g e s c h i c h t e und c h r i s t l i c h e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g . 

Der c h r o n i k a l i s c h e Mantel, der das Werk insgesamt um
schließt, b e s i t z t n i c h t nur für den Aspekt der betonten H i s t o 
r i s i e r u n g s e i n e Bedeutung, sondern e b e n f a l l s für den der Gattung. 
Die Chronik a l s Ganzes b i l d e t j a wie O t t e s Dichtung e i n Sammel
becken v e r s c h i e d e n a r t i g e r Texte, d i e zu e i n e r g e d a n k l i c h e n E i n 
h e i t komponiert s e i n können wie i n der K a i s e r c h r o n i k , oder s i c h -
zumal i n späteren Chroniken wie denen E n i k e l s bzw. H e i n r i c h s von 
München - auf e i n e U n t e r h a l t u n g s f u n k t i o n r e d u z i e r e n . 7 3 Abge
sehen davon, daß d i e Handlung des " E r a c l i u s " b e i Otte a l s T e i l 
der K a i s e r g e s c h i c h t e d a r g e s t e l l t i s t , w i r d d i e c h r o n i k a l i s c h e 
E i n k l e i d u n g zudem der für das Werk bezeichnenden V i e l g e s t a l t i g 
k e i t durchaus g e r e c h t , bot s i e s i c h für e i n e n g e l e h r t e n Autor 
wie O t t e a l s auch l i t e r a r i s c h e r Einordnungsrahmen an. 

Die Überlieferung z e i g t , daß im Gegensatz zu G a u t i e r s 
" E r a c l e " 7 4 O t t e s Werk auch v.a. c h r o n i k a l i s c h r e z i p i e r t wurde: 
w i e gesagt, g l i e d e r n es zwei der d r e i Textzeugen i n e i n e Chronik 
e i n , w e i t e r e H a n d s c h r i f t e n der Weltchronik H e i n r i c h s von München 

7 R 
z i t i e r e n es zumindest an, und Spuren hinterläßt es b e i Jansen 
E n i k e l . 
7 2 C a l i n s These, im " E r a c l e " e x e m p l i f i z i e r e den A u f s t i e g des Helden "a 

corresponding r i s e i n genre", i s t , so verlockend s i e k l i n g t , zumindest 
n i c h t für Ottes Werk brauchbar (Structure and Meaning, a.a.O., S.286). 

7 3 Zur Entwicklung der C h r o n i s t i k im späteren M i t t e l a l t e r v g l . H. Grundmann, 
Gesc h i c h t s s c h r e i b u n g im M i t t e l a l t e r , Göttingen 31978, S. 6 4 f f . 
In den d r e i H a n d s c h r i f t e n , d i e den " E r a c l e " überliefern, s t e h t er zwischen 
vorwiegend e r b a u l i c h e n Texten (A: B i b l . Nat., fonds f r a n c . 1444) bzw. 
zwischen der "Vie de s a i n t L e h i r e " und der " L e t t r e sur l e p r i s e d'Acre" 
(B: B i b l . Nat., fonds f r a n c . 24430). In der T u r i n e r H a n d s c h r i f t 
( B i b l . Naz., L . I . 13) s t e h t der " E r a c l e " a l l e i n ( v g l . d i e I n t r o d u c t i o n 
des Herausgebers, S. V f f . ) . 
V g l . w. Frey, Otte. E r a c l i u s , a.a.O., S. Vf. und den Anhang, S. 116ff. 
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Unabhängig davon, kann man den " E r a c l i u s " e b e n f a l l s a l s e i n e 
e r s t e Summe der aus dem Ausgrenzungsprozeß der v o l k s s p r a c h l i c h e n 
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Dichtung hervorgegangenen l i t e r a r i s c h e n E r r u n g e n s c h a f t e n sehen. 
Dem C h r i s t e n E r a c l i u s w i r d dadurch, daß e r e i n e n Mikrokosmos 
der Dichtungswelt durchläuft, e i n besonderer S t e l l e n w e r t v e r 
l i e h e n . Möglich i s t d i e s gerade deswegen, w e i l dem M i t t e l a l t e r 
s t r e n g f i x i e r t e Gattungen fremd waren. 

76 Zur " s p r a c h l i c h - g e i s t i g e n Ausgliederung" der v o l k s s p r a c h l i c h e n Dichtung 
v g l . H. Kuhn, Gattungsprobleme, a.a.O., S. 56f. 
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