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Wcnn wir Uber Márchen reden oder sic untersuchen, haben wir meistens einen
Text vor uns liegen. Dies widerspricht aber im Grunde dcm Charakter der Már-
chen; denn Márchen leben in der mflndlichen Tradition. Im Erzáhien verándem
sie sich; der Erzáhíer aktualisiert sic jeweils im gesellschaftlichen, kulturellen
und altersmáBigen Horizont seiner Zuhórer. Jede schriftliche Pixicrung cines
Márchens bedeutet eme Unterbrechung des permanenten, jewcils aktualisierten
Vermittlungsprozesses oder sogar sein Ende. Die schriftliche Fassung konser-
viert jewcils cinen bestimmtcn historisch-gesellschaftlichen und kulturellen
Kontext. Der Text ist dann jeweils fúr uns cm Beispiel fiÉ cinen bestimmten
Intcrpretationsstand des (iberlieferten Márchenstoifes, wic námlich nicht mehr
verstandene animistische und mythische Reliktc, gescllschaftliche Konstcllatio-
nen oder Symbole dcm eigencn Horizont einverleibt und umgedcutet wurden.

Dies kann anonym in ciner Erzáhlgemcinschaft vor sich gehen, in ciner
kollektiven Urheberschaft, aber es kann auch clic bewulAte Leistung cines Em-
zelnen 5cm, so z.B. in den literarisierten Marchen cines Basile, Straparola oder
Renault. Die deutsche Romanrik bat das Márchen sogar zu ciner komplexen
litcrarischen Gattung erboben, in der sich Elemente des novellistischen Erzáh-
Icns wiederfinden.

Von dieser Entwicklung wollten dic Brúder Grimm ihre Tátigkeit als Már-
chensammler abhebcn. Sic wollten Volksmárchcn sammcln, also Márchen, dic
nicht dic Handschrift cines individuclien Autors trugen, im Unterschied zu den
sogcnannten Kunstmárchen.
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In der Einleitung zur zweitcn Auflage derKmntier- uno’ Hausm&ruhen (1819)
spricht Wilhclm Grimm von der cinfachen Poesie der Márchen. Er mneint damit
nicht nur dic Einfachheit oder Schlichtheit — dcnn vicie der von den Brúdcm
Grimm gcsammelten Márchen haben cine durchaus kunstreiche Struktur —, son-
dcrn auch Ursprúnglichkeit, Spiegelung ciner frúhen Phase der Menschheits-
geschichtc, sozusagen dic zum TeR verschúttete — Erinnerung an cm goldenes,
an cm natíirliches Zeitalter, in dcm Mcnsch und Natur noch in ciner ungebro-
chenen Einhcit Iebten. Diese Gedanken Uber Volkspoesie und Volksdichtung —

auch dic Bczeichnung Naturpoesie ist zu linden — gehen aul Johann Gottfried
1-lerder (1744-1803) zurúck. Er war der crste groBe Sammler der bis dahin ver-
nachlássigten Volksdichtung. Dic Volkscrzáhlungen, d.h. Volkssagen, Márchen
und Mythen, scien — so meinte Herder — “gewissermal3en Resultat des Volks-
glaubcns, seiner sinnlichen Anschauung, Kráfte und Triebe, wo man trñumt,
weil man nicht weiB, glaubt. weil man nicht sieht, und mit der ganzen, unzer-
teilten und ungebildeten Sede wirkt” (Von Ahnlichkcit der ,nittlercn cnglischen
uno’ ¿lcutschen Dichtkunst, Nr. ‘7). 1-lerder sah in der Volkserzáhlung und im
Volkslicd, eben in der Naturpoesie, den Ursprung der Poesie úberhaupt, aus dera
sich spátcr dic cpische und dramatische Dichtung erst cntwickclt habe.

Diese Gcdankcn wurden Gcmeingut der Romantik in Dcutschland, und sic
erklárcn auch dic Begeistcrung, mit der man sich auf dic vermcintlich
unvcrfálschte Volksdichtung stúrzte, im Glauben, dalA aus ihr noch dic Erinne-
rung an cm Zeitalter spreche, in dem Natur und Geist oder Verstand sich noch
nicht von cinander geldst hátten. und man hob dieses Wunschbild ciner natiirli-
chen Poesie gegen den «Paradiesvogel» der Weimarer Klassik ab. Dic grol3en
Sammlungen solíten diese ursprtingliche Dichtung flir dic Nachwelt rctten. Dic
Romantiker — und mit ihnen die Brúder Grimm — stelltcn sich vor, dalA das ganze
Volk am Entstchen dieser anonym und ausschlieúlich miindlich tiberlieferten
Dichtung mitgcwirkt habe: nicht Dichtung fías VoIk. sondern Dichtung aus den
schÉSpferischcn Kráften des Volkes, aus der kollektiven Phiantasie cinerunverbil-
deten Erzáhlgemeinschaft. Dic Entstehung dieses poetischcn Wunschbi [des hat-
te natíirlich auch cinen historisch-aktucllen Grund: Angesichts der politisehen
Zerrissenheit in Deutschland und angesichts des Eehlens cines dcutschcn Natio-
nalstaates suchte man dic nationale ldentitát in ciner lernen, vom Wunschdenken
vemherrlichten Vergangenheit zu dokumcntieren, eben in jenení goldenen Zeital-
ter des Mythos und der Heldensage. AII diese Uberlegungen finden sich auch bci
Wilhelm Grimm wieder: Er untcrschcidet zwischcn cinlacher Poesie und spáte-
rer (d.h. zeitgenóssischcr) Kunstpoesic. Dic cinfache Poesie — und zu ihr gehó-
ren mm Verstándnis da Briider Grimm vor al!em dic Volksmárchen — spiegle das
“Zusamurnenleben der ganzen Natur”, in da noch alíes belebí und aufeinander
abgestimmnt y , w;ihrend clic spátct’e Pocsie diese U nmittelbarkeit veiloren habe
tmnd nur noei i . de ½ellex~‘mi.in vermiítelten Bildetn sprcchcn kdnne.

Dic von den 3;duen Grimnm szesammel ten Múrchen wamen keine altersspe—
zifische Literatur. Ome Erzáhlgcmeinschaft umfalStc das ganze 1-laus. dic ganze



Dic Marchen der Rrdder Grimm ¡73

Sippe. Es gab hóchstens cine soziale Differenzierung: dic lándliche oder hand-
werkliche Erzáhlgemeinschaft. Trotzdem nannten die Briider Grimm ibre
Sammlung Kindcr- uno’ 1-fausmórchen. Dies ist kein Widerspruch. Wilhclm
Grimm sctzt den entwicklungsgeschichtlichen Verlauf der Menschheit parallel
oder analog zur Eníwick]ung des cinzelnen Menschen; so wie dic Menschhcit,
dic Vblker verschiedenc Altcrsstufen durchlaufen, denen jewcils spezifische
Denkweisen — z.B. animistische oder mythische Weltdeutung — und poetische
Gestaltungsstrukturen entsprechen, so auehjeder Mensch in seinem Leben. Das
heilAt - nach Wilhelm Grimm —, dalA das Márchen, weil es zur cinfachen Poesie,
also in dic Anfánge der Menschheitsgcschichte, in ihre ,,Kindheit” gehóre, eme
kindgemáBe Dichtung und Weherfassung sei. Sagen wir es wissenschaftlicher:
dic Phylogenese (dic Stammcsgeschichte von Lebewcsen) wiederhole sich in
der Ontogenese (in der Entwicklung des Individuums). Aus diesen Oberlegun-
gen ergibt sich fiir dic Erlider Grimm, dai3 das Miirchen zwar cinen historischen
BewuBtseinsstand, im Hinblick auf die Geschichtc der Vólker, tradiert, dalA es
aher gerade, weil sich dieser Hcwuí3tseinsstand in jeder Individualgeschichte
wiedcrholt, weder an Zeil, Ort oder Namen gebunden ist, sonderneme stets wie-
derholbare Erfahrung transportiere. Wie wir noch sehen wcrden, sind dic Briider
Grimm miÉ diesen Uberlegungen gar nicht so wcit von den Márchendeutungen
der modernen Psychoanalyse und Entwicklungspsychologie entfcrnt.

Ich fasse kurz zusammen, wie dieser von den Brtidem Grimm im Márchen
vermutete Bewul3tseinsstand, diese Art der Welterfassung und Weherfatmrung
beschaffen sein soil.

1. Dic Welt ist als Ganzes cinc belebte, beseelte Einhcit. Dic sichtbare und
dic unsichtbare Welt sind in der Erfahrung niclmt voneinander getrennt.
Man kann hier von ciner magisch-animistischen Weltvorstellung sprc-
chen. Mensch und Natur leben noch in ciner urspriinglichen Einheit. Dic
Naturkráfte wirken als belebte, namentlich anrufbare Wcsen auf den
Menschcn cm (Anfánge des Mythos).

2. Dic dynamische Kraft des Kosmos ist der Kampf des Guten gegen das Bóse.
Dieser Auffácherung in das gute uno’ das bóse Prinzip liegt aberdic optimi-
stisehc Gewil3heit vom endgtiltigen Sicg des guten Prinzips zugmndc.

3. Ocr N4ensch ist zwar den Naturkráften und iibcrirdischen Kráften ausge-
setzt. Aher es ist kein willkdrliches Einwirken; denrm der Bése, der Schul-
dige wird (oft auf grausame Weisc) bestraft, der Gute, Unschuldige,
Unterdriickte aber immer belohnt. Dem Guten kann auf dic Dauer dic
Macht des Bósen nichts anhaben; er kann mit 1-bIfe der guten Geister
selbst den Bann des Zaubcrs brechen.

Aus dieser Art der Welterfahrnng und Wclterfassung ergeben sich — nach
den Uberlegungen der Brúder Grimm — flir den Erzáhlverlauf der Márchen be-
stimmte konstante Strukturelemente:
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1. Nicht selten stellt dic Ausgangssituation cinen ungcrechten Zustand, cine
gestórte Ordnung oder falsches Verhaltcn dar: dic mil3handdhe Sticftoch-
ter, der ungercchtc Hausvater, Kindsaussetzung, unverdiente Armut und
Not, dic Verwíinschung cines Menschcn in cm Tien

2. Das Ziel des Erzáhlverlaufs ist es, diese “Stórung” ‘wieder aufzuhebcn,
und zwar durch dic Wicderherstcllung der urspriinglichen gcrcchtcn
Ordnung. Es liegt also cm statisches Wcltbild zugrunde. Dic Ordnung
sclbst — dies ist wichtig — wird als ganzes nicht in Frage gestellt. Dic
Miltel zur Wicderherstcllung der Ordnung sind Strafc und Belohnung.
Dey Sieg des Guten und dic Bclohnung des unschuldig Leidenden sind
gcwiB. meist in der Form cines individuclíen sozialen Sprungs oder
Aufstiegs: Aschenputtel heiratet den Prinzen; Hánsel und Gretel kehren
rcich beladen heim.

3. Der Erzáhlverlauf ist auf Handlung ausgcrichtet; Reflexion und unmittel-
bare Belehrung treten zurtick. Das Innen stellt sich im AuBen dar: Bóse =

hál3lich; gut sehón.
4. Das Personeninventar isr auf wenigc reprásentative Figuren (Typen)

rcduziert, meist in ciner verwandtschaftlichen Konstcllation: Der farbio-
sc Vater, dic eifersiichtige Sticfmuttcr, dic untcrdrtickte Tochiter, der
Glficksbringer.

5. Dey ordnende Eingriff Éiberirdischer Kráfte wird durch Dingsymbole si-
gnalisiert oder vergegenstándlicht: der Lebensbaum auf dem Grabe der
Muttcr, dic Tauben, der Schuh (Aschenputtel).

Dic Brúder Grimm vcrkcnnen nicht, dalA sich dic Márchen im histori-
schen Vermut ihrcr múndlichen Weitergabe verándcrt haben. und manchmal
sogar bis zu dem Grad, dalA ihr urspriinglichcr Inhalt, z.B. ihr animistisches
oder mythisches Weltbild, nicht mehr unmittelbar hervoririn oder von
neuen. vor allcm christlichen Einfldssen tiberlagcrt wird. Man mnuB hinzufti-
gen, dalA das gleiche natíirlich auch fúr dic gesellschaftliche Erfahrung giltz
dies isí besonders bci den Marchen zu beobachten, in denen Gesellschafts-
strukturen den Handlungsverlauf bestimmcn: Konflikt zwischen Adel und
Untertanen; Spiegel gesellschaftlichcr Ordnungen imn Tiermárchen. Denn
múndliche Weitcrgabe bedcutct auch cine stándig verándernde Ancignung
des Úbcrt¡eferten, cine Aktualisierung des Oberlieferten. Wilhclm Grimm
hált aber daran fest, dalA dic Grundsituationen oder Grundkonflikte mensch-
licher Erfahrung, dic im Márchen dargestellt sind, ñu Kern immer die glei-
chen biciben und sich in jeder lndividua¡gcschichte neu wiedcrholen kón-
nen; jeder Mensch durchíanfe cine Márchenphase. Dieser Gedanke, dalA das
Márchen Phascn der individuellen Entwicklung und deren Probleme spicglc
(Ablñsung vom Eltcrnhaus, Pubertál), nimmt in der niodernen Márchen-
analyse cinen Inciten Raum cm. weit mehr als dic Frage nach mythischcn
Resíbestunden in ihnen.
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II

Sowcit nun dic Theorie der Brúder Grinm. Wie sah die Praxis aus? Ursprúng-
lich wolltc Clcmcns Brentano cine Sammlung von Volksmárchcn herausgeben.
Dic Anregung gcht auf ihn zuriick. Jacob Grimm (1785- 1863) und 5cm Bruder
Wilhclm (1786- 1859)—dereigentliche Sammlcr—zcichneten von 1807- 1810
ungefiihr 50 Marchen auf Sic schickten das Manuskript an Brentano. Da dieser
aber wcder dic Márchen zum Druck gab, noch das Manuskript zurúckschicktc
(sic hattcn sich vorsorglich cinc Kopic crstellt), nahmen sic dic Ausfúhrung des
Plans selbst in dic Hand. 1812 erschien in Berlin der erste Band der Kinder- uno’
Hausmcirchcn mit 86 Márchen.

Dic Gewáhrsleutc ftir dic meisten Márchen des ersten Bandes (abgesehen
von cinigen literarischen Quellen) stammten hauptsáchlich aus Hessen, wo dic
Briider Grimm damais Icbten. Besonders zu nennen sind dic beiden Familien
des Apothekcrs Rudolf Wild und des Regicruígsprásidenten Johann Hasscn-
pflug. In beiden Familien sprach man franzósisch und kanntc dic Marchen von
Charles Pen-ault. FiÉ den zwciten Band, der 1815 mit 70 Márchen erschicn,
kamen Bcitriige aus Westfalcn hinzu. Dic Brilder Grimm warcn mit den Adels-
familien von Haxthauscn und von Drostc-1-Iúlshoff befreundct. Die Mehrzahl
der Gewáhrsleute stammte also aus grolAbúrgerlichen und adeligen Kreisen, in
denen auch frúhere literarisehe Versionen vieler Márchen schon bekannt warcn.
Dic Brílder Grimm erfuhrcn dic Mchrzahl ihrer Texte eben nicht aus dem unge-
bildeten Volk, der vcnneintlichcn Heimat der Volkspoesie, sondcm von litera-
risch Gebildeten. Dies hatte auch Rúckwirkungcn auf dic Darstcllung und das
Ambiente.

Dic Kindcr- uno’ Hausmárchen erschienen zu Lebzeiten dcr Brúder Grimm
in 17 Auflagen (7 Auflagen der grol3en Ausgabe, 10 Auflagen der kleinen Aus-
wahlausgabe). Bis 1850 war dic ZahI der aufgcnommenen Márchen auf 200
angestiegen. Wir lesen dic Grimmschen Márchen heute mcistens nach derAus-
gabe letzter l-Iand von 1857. Aber es Iohnt sich, dic cinzelnen Ausgaben etwas
zurúckzuverfolgcn; denn dann entdcckt man, dalA dic Márchenversionen von
Ausgabe zu Ausgabe merklich variicren kónnen. Und cm glúcklicher Umstand
(1920 wurdc das 1810 an Breníano gcschickte Manuskript wiedergefundcn),
ermóglicht es uns jetzt, das Entstehen der Grimmschcn Márchenversionen von
der handschriftlichen Urfassung (1810) Uber dic Erstausgabe (1812/15) bis zur
Endfassung (1857) zu verfolgen.

Diesen Wcg nachzuzeichnen heil3t: den typischen, unverkennbarcn Már-
chenstil der Briider Grimm entdcckcn. Dic Brtider Grimm haben dic ¡iberliefer-
ten Márchen in cine Form und Sprache gebracht, dic sic flir márchengemáú hiel-
ten. Dazu kommt noch, daJ3 mehrere Márchen nachweislich keine Volkspocsie
sind, sondcrn líber dic Iitcrarische Fixierung, z.B. bei Basile, Straparola und
besonders Perrault, crst wieder in dic míindliche Tradition cintraten. Und cm
weilcres: Nachdem sich sehr schnell gezcigt hatte, dalA dic Márchcnsammlung
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tatsáchlich cm Haus- und Kinderbuch geworden war, was ursprúnglich gar nichí
bcabsichtigt war, wurdcn dic Márchen in Richtung auf dic zeitgcnóssische
Erfahrungswelt des Kindes cingefárbt. Dic Welt der búrgerlichen Familie, ihirer
Tabus und ihrer Moral hiclí Einzug in dic Marchen.

Vier Faktoren spielen also cine wichtige Rolle beim Entstchen des typischen
Márchentons der Kino’er- tino’ ¡-lausma líen:

1. Dic Gewáhrslcutc: Groí3búrger, Adel in der Mehrzahl (vor allern fúr dic
bekanntestcn Marchen).

2. Eingriffc der Brúder Grimm im Sinne ciner Vereinheitlichung nach den
eingangs bereits zitierten Zielvorstellungen: der notwendig glúcklichc
Ausgang: Wiederhenstellung der Ordnung durch Belohnung und Bestia-
fung, Dominanz der Drei-Zahl.

3. Mehrere Márchen (gerade unter den bekanntesten) sind Nacherzáblun-
gen oder Bearbeitungen bereits bekanntcr 1 iterariseher Versionen.

4. Anspruch der Kindgemál3heit: Ambiente dei Faniilie ini ¡9. Jahrhundcrt;
dic Kónigsfamnilie ist zu ciner búrgerlichcmi Kleinfamilie gcworden. Fin-
bau btirgerlichcr Erzichungs- und Verbaltensideale.

Max Líithi schreibt, urner den 1-lánden der Brúder Grimm sei der Typus des
Lesemárchens. des gehobenen Buchmárchens entstanden. (Ma heuí, Stuttgart
~l974, 5. 53> Es hat seinc Schwierigkciten. vom Márchen schlechthin zu sprc-
chen.Um genauer zu semn, múlAte man jewcils angeben. ob man seine Erkenntnisse
aus der Lektíirc der Kincler- uno’ Jiausmñrchen oder anderer Márchensammlungen
gcwonnen hat; denn es ist fraglich. ob dernotwendig glúcklichc Ausgang, dic Wme-
derherstcllung ciner zeitwcilig gestórten Ordnung. Lohn und Sirafe generelle Cha-
rakteristika des Márchens tiberhaupt sind. Vid eher dúrftcn sic auf dic Márchen-
vorstellung und Márchengcstaltung durch dic Brúder Grimm zuríickaehen.

III

Trotzdem will ich nun versuchen, in dic Symbolwelt der Marchen cinzusteigen.
Ich beschránke mich dabei auf Márchen imn engeren Sinn. auf sogenannte Wun-
dermárchen. Nach Lutz Róhrich ¡st dic Sage ,,cinc angstgeborene Gattung”. das
Márchen dagegen ,,eine Erzáhlgattung der Angstvcrdrángung, cine Utopie der
Wunscherfíillung” (fÁbula 26, 1985, 5. 21). In der Sage treten Ubernatíirliche
Kriifte als Bcdrohung auf. sic sind Mahnzeichen, soziale Normen und Tabus zu
beachíen. Wer aus der Ordnung ausbricht. gchl zugrunde. Sagen siná Beispiele
restriktiver Sozialdisziplinierung. In den meislen Márchen treten dic Íibernaítir-
lichen Kráfte als Helfer auf. der ungerecht Behandelte kommt durch smc ¡u scí-
ncmn Recht. Sage und Marchen sind zwei Seiten ciner Múnze: dic Saue konkre-
tmsíert dic Angst. das Marchen dic Hoffnung.
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Sigmund Freud hat als crstcr Traum und Márchenwclt in ciner Wechselbc-
ziehung gesehen. Dic unbcwul3ten Angst- und Wunschvorstellungcn seiner
Patienten vergcgenstándlichten sich oft in Sequenzen aus cinzelnen Marchen
und wurdcn an Gestalten aus dcm úberliefertcn Erzáhlgut gebunden. Es bestcht
cinc Ahnlichkeit zwischcn den Bildem und Symbolcn des Márchcns und denje-
nigen der Tráume. C. G. Jung sah sogar cinen ursáchlichcn Zusammcnhang; das
kollektive Unbewui3te sci der Urgrund und das Reservoir der Mythen und Már-
chen. Bcim Traum unterscheidet man zwischen einem latenten Traurngedankcn
und einetn manifesten Trauminhalt. Auf das Márchen iibertragcn hicl3e dies:
,,Der manifeste Márchcninhalt ist Bild und Symbol cines ihm zugrunde liegen-
den latenten Márchengcdankens” (Wolfram Ellwanger/Amold Grómminger,
A4¿rchen — Erziehungshilfe otier Gefahr? Freiburg 1977, 5. 25); z.B. dic Angst
vor der Menstruation oderder Defloration ist der latente Gcdanke; dic zu Boden
fallenden Blutstropfen, dic Vcrletzung durch dic Spindcl sind der manifeste
Inhalt, das Symbol. Oder: Der Wunsch, mit dcm richtigcn Mann vcrmáhlt zu
wcrden, konkretisiert sich bei Do,-nrúschen in der Fáhigkeit des Prinzen, dic
Dorncnhecke zu durchbrcclien.

Wie der Traum siod auch Marchen phantastischc Projektioncn von unbe-
wulAten und bcwuBten Angstcn und Schnsúchten, wobci in den Marchen der
Brílder Grimm dic Wunscherflíllung úbcrwicgt, nahczu das Grundcharakteristi-
kum des Zaubeniúirchcns ist, und dic Projektion der Ángste in dic Sage verwe-
sen wird. Das heil3t allcrdings nicht, dalA sich im Márchen nicht auch Angste
manifestieren. Sic werdcn jedoch jcweils in ciner optimistischen GewiBheit
úberwunden; dies ist flir den Zuhórer und Leser dic beruhigende, versóhnliche
Perspektivc des Márchcns, zumindcst der Grimmschen Marchen.

Marchen sind sinncnhaft, alíes wird vcrsinnlicht, in das Blickfcld der Sinne
gestellt. Das Innere (GeflihIe, Wúnsche, Gcdanken) wird nach aulAen in dic Welt
der sichtbarcn Erscheinungen gcstellt, das Innere wird in Symbolcn verding-
licht. Alíes Innere stellt sich im AulAcren dar: Ocr gute HeId ist sehón, dic cifer-
súchtigc Sticfschwestcr ist hálAlich. Reflexion wird durch ául3ere Signale crsetzí.
Im Spicgel entblólAt Schncewittchcns Sticfmuttcr ihrc Eifersucht, im vcrgiftcten
Apíel konkrctisicrt sieh ihr boses Spiel. Dornróschens erotische Neugier ver-
sinnlicht sich als Besuch bei der alten Rau im Tunn.

Márchen haben cine materialistische Moral. Der Lohn des Guten zahlt sich
in barer Múnze, in Reichtum und sozialem Wohlstand aus. Das Glúck (so sagt
Volker l{lotz: IDas europáische Kunstmárchen, Stuttgart 1985, 5. 17) ist mate-
rielí. Es muS sich sichíbar cinstellen. Genauso wic dic Strafc exemplarisch vor-
gefúhrt wird. Tugend und Laster haben materielle Folgen. Man kónnte fast
sagen, dalA Marchen rcalistisch sind: Wer arm ist hungert. Wcr rcich ist, kann im
Uberflul3 leben. Reichtum macht Freude, er wird genossen. kein Wort von
asketischer Entsagung. Marchen vertrÉistcn auch nicht auf cine Bclohnung im
Jcnseits. Lohn und Strafe haben nur ihren Sinn, wenn sic sich jctzt und hier aus-
wirken: Wenn Schncewittchen semen Prinzen bekommí und wcnn dic bose
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Stiefmuttcr sich in gilihenden Schuhcn zu Tode tanzen mulA. Dic Wiederhcrstcl-
lung da gcsíórtexi Ordnung ist cinc GewilAheit im Diesseits, so zumhidest in den
Grimschen Márchen. Márchen enden, wcnn der Konflikt behoben oder dic
Bewáhrungsprobe ghicklich bestanden ist. Das wcitere Leben der glúcklich
Vereinten interessiert nicht mehr: ,,Und wcnn sic nicht gestorben sind, dann
leben sic noch heute”.

So konkrct das Márchen dic Ercignisse in «sinnenhaftcn Situationsbildern»
(Klotz, a.a.O., 8. 20) auch wicdergibt (A.schcnputtel bcim Verlesen der Linsen,
Rotkáppchen im Wald, das Hexenhaus in 1-lánsel uno’ Gretel, das schlafcnde
Domróschcn-SchloIS), so offen siud diese Szenen auch gleichzcitig ffir dic
tYbertragung aufjewciis cigene Erfahrung und Erlcbnisse. Hcrmann Bausinger
spricht in diesem Zusammcnhang vom ,,Móglichkeitssinn” des Márchens:
,,Márchen sind Geschichten von Gefáhrdung und Glúck, dercn Wirksamkeit
gerade darin begrúndet ist, dal3 sic viclerlci Konkrctisierungen und Anwcndun-
gen erlauben, aber alíe engeren Bezúge auch hinter sich lassen.” (Uncí wenn sic
nicht gestoiben sino’ herausgegeben von H. Brackcrt, Frankfurt 1982, 8. 65)
Ohnc es bewuBt zu erfassen oder zu versíchen, kann das Kind in den cinzeinen
Gestalten und Situationen semne unbewul3tcn Angste und Wúnsche wiedcrfin-
den, unabhángig von dem offensichtlichen Abstand zum Amubiente der Már-
chcnszene. Dic múgliche Vcrbindung stellen dic Symhole her. Dies ist cine der
Grundthescn in Bruno Bettelheims Buch Dic Uses of Enchantmcnt (1976). Dic
Dinge, dic in den Márchen vorkommen, geben Uber dic wórtliche Ebene der
Erzáhlung hinaus. Sic sind ,,symbolische Wicdcrgabe kritischcr Lebenserfah-
rungen”. Márchen befassen sich, so Bettelheim, ,.in phantasicmál3iger Form mit
den wichtigsten Entwicklungsproblemen unseres ganzen Lebeus” (ziticrt nach
der deutschen Ausgabe: Kinder brauchen Ma ben, Múnchen 1980, 5. 224).

Das Grundschcma der N4árchenhand!ung. auf cine cinfache Fonn gebracht,
Iautet: Wiederhcrstellung der zeitweilig gestórten Ordnung. So ist es sinngemáú
mn vicIen Untersuchungen zo lesen. Oder, wie Volker Klotz schreibt: ,,Die Rech-
nung geht immer auf’ (a.a.O., 5. 15). Dies wird jeweils an einem Einzelfall,
ohnc Abschwcifung in Nebenhandlungen. einstrángig und zielstrebig vorge-
fíihrt. Ocr HeId oder dic Heldin brechen von zu 1-lause ant, urn cinc Probe ¡u
bestehen, fúr dic cm Preis, cinc Belohnung ¡u erwartcn ist: z.B. dic Goldmarie
und dic Pcchmarie in Frau Rolle; Schneewittchcn bci den sieben Zwcrgen auf
der Elucht vor der bosen Stiefmutter; Aschenputtel auf dcm Bali ini SchlolA;
¡-lánsel und Gretel im Wald; Rotkáppchen auf dem Weg zur GrolAmutter. Diese
Proben dienen nicht nur der Wicderhcrstellung ciner gestórten Ordnung. sic
smnd auch symbolische Ausfahrtcn zu ciner Sclhstfindung, Stufen ciner Reifung,
ciner inneren Entwicklung, deren Ablauf nach aulSen in Handlung verlegt ist.
Dic Hauptfigur ist mcistens cm junger Mensclí, dci’ noch in der Entwickiung
steht. Dic GestaRen sind typisiert; es fchlt ihncn ,,ein ausgeprágtcs physisches
odcrpsychischcs Volumen” (Klotz, a.a.O.. 5. ¡2). Sic vcrfiken auch kaum liber
besondere Qualitáten; sondem sic werden cinfach ¡u. Iinrecht bcnachtciligt oder
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unterdrlíckt. Mit diesen Gestalten kann sich jcdemiann identifizieren; was
ihnen widerfáhrt, IáBt sich leicht auf cigene Erlebnisse úbertragcn; denn im
Unterschied zum Mythos sind dic Gestalten der Márchen keine Halbgótter,
Heroen oder cxzcptionelle Mcnschcn, sondem Durchschnitt. Der typisicrte
Heid und dic typisierte Handlung sind offcn angclegte Identifikations- und Hin-
wcisungssymbolc, trotz der cinprágsamen Unverkcnnbarkeit und Unverwech-
selbarkeit der cinzelnen Márchenszcncn: jedermann kann sich cinmal von
denen, dic ihm cigentlich am náchsten stehcn solíten, miBvcrstanden und
miBachtct flíhíen oder Angst vor dem Zerbrechen ciner vcrwandtschaftlichcn
oder freundschaftlichen Bindung haben. Ziel der Handlung ist es, dafi cm neuer
Zustand erreicht wird, der alte Angstc hinter sich láBt; dic bestandene Probe
wird belohnt, und zwar auf rccht anschaulichc und matericíle Weise: durch
sozialen Aufsticg und ókonomische Solvenz; das verkannte Mádehen wird
Kónigin; dic armen Kinder Hánsel und Gretel kehren, mit Schátzcn rcich bela-
den, nach Hause zurúck.

Das Gcsellschaftsbild des Márchens ist statisch; der Zustand der Wclt ist
fraglos gegeben. Er bestcht aus cinem klar konturierten Oben und Unten. Mit-
tclwertc fehíen meistcns. Dic hicrarchisehe Struktur ist aber grundsátzlich
durchlássig: jeder gute HeId, jedes lcidgeprúfte Mádchcn kann Kónig oder
Kónigin werdcn. Nicht dic Ordnung wird auf dic Probe gcstellt, sondem dic
Mcnschcn, dic in dieser Ordnung leben. Dic feudalistisehe Grundstruktur der
Márchcngcscllschaft ist cher cm moralisches als cm soziales ModeIl; sic gibt
das notwendige Symbolinvcntar fúr Analogien zur cigenen Lebenserfahrung.
Man solite sich húten, dic soziale Struktur in den Márchen allzu unvermittclt als
Spicgelung realer Gescllschaftsstrukturcn zu interprctieren; denn untcrsucht
man mn den Zaubennárchen der Bríider Grimm das hófischc Ambiente gcnaucr,
dann cntpuppcn sich Kónig und Kónigin als vcrkleidete Angehórige ciner búr-
gerlichen Familie: der Kónig trágt Pantoffcl, dic Kdnigin kocht usw. Dic Fcu-
dalinsignien sind nur noch symbolischc Signale ciner modcllhaftcn Ordnung,
deren Ziel individuelle Glúcksbcfriedigung in eincm gesicherten Zustand der
Harmonie ist; der HeId oder dic Heldin wiIl aus der Vercinzclung befreit und in
dic Gemcinschaft intcgriert wcrden.

Natúrlich hat diese partielle Aufhcbung der stándcstaatlichen Barrieren, dalA
eben einem cinzelnen Glúckskind der Aufstieg gelingt, auch cinen sozialutopi-
schcn Aspekt; es projizicrt das Wunschbild ciner móglichen Ordnung der kollek-
tiven Gleichheií. ohne aber das hierarchische Gefúge anzugreifen oder auch nur
emnen Weg zu seiner Demontage zu sehen; es sei denn durch dic moralisehe Inte-
gritát der Aufsteigcr. In der Grimmschen Sammlung findct sich kaum cm Ansatz
ciner gcscllschaftsverándcmdcn Perspcktivc. Das hcilAt aber nicht, daJ3 sic mm
Marchen genercíl nicht zu finden sei. In den Schwankmárchcn z.B., dic auf cm
libematúrliches Korrektiv verzichten, besiegt der Arme den Reichen oder semen
hohen Hcrrn durch Schlauheit und List; dies sind, sehr realistisch ~sehen, dic
tilberlcbenschancen der Untcrprivilegierten in ciner gefestigtcn Stándcgesell-



180 JJans Gerd Roetzer

schaft. Dcr utopische Kcrn der Márchen ist weniger dic Projektion ciner partie-
líen Korrcktur der herrschendcn Zustánde, sondcrn viclmchr der Anspmch, dalí
Moralitát sich gcscllschaftlich und matericlí immer auszahle und dalí umgckehrt
Bosheit immer in den gesellschaftlichen und matericílen Ruin flibre.

Dic márchenhaften Falistudien einer Konfliktlósung lassen sich wegen ihrer
symbolischen Excmplaritát auf unterschiedliche Erfahrungsbercichc úbcrtragen.
Dementsprechend gibt es in der Márchenforschung auchuntcrschicdliche Ansát-
ze zur Auflósung der Symbolwelt des Márchens. ¡ch nenne dic wichtigsten:

1. Dic motivgeschichtlichc oder entstehungsgcschichtliche Forschung: sic
sucht dic Márchenhandlungen. je nach dem angcnommcnen Entstchungs-
aher. auf archaisch-animistische, mythische oder spáler auch christlichc
Vorstcllungcn, auf álterc Gesellschaftsstrukturen, vor allcrn Familien-
und Sippcnstrukturcn zurtickzuftihrcn, um jcwcils den vermuteten
Archctypus rckonstruieren zu kónnen.

2. Dic Anthroposophie sieht in der Márchcnhandlung das symbolische
,,Abbild ciner Hóhercntwicklung”. Dic Ausfahrt des Helden, dic aufer-
lcgtc Probe seien Stufen cines Láutcrungsprozesses zu einem hóheren.
reincren Mcnschcntum, symbolisicrt z.B. in der Kónigshcrrschaft. Dic
Handlung sei cm innerseeliseher Vorgang, cine ,,Auscinandcrsctzung mit
dem magischen Bereich der cigenen Sede” (Róhrich, a.a.O., 5. 24).

3. Flir dic Psychoanalyse (Freud, C. G. Jung) sind dic Bilder und Handiun-
gen des Márchens Konkretionen des linbewuútcn, von Ángstcn und
Wiinschcn. Freud sah dic Márchen von emer erotischen Bildersprache
durchzogcn und bcstmmmt.

4. Bcsondcrs diesen Gedankcn hat dic modeme Entwicklungspsychologie
(z.B. Bruno Bettelheim) aufgegriffen. Dic Márchen seien symbolischc
Projcktionen der wichtigsten Entwicklungsphasen und der mit ihnen ver-
bundenen Ángste und Wúnsche. Fía dic Kindcr seien Márchen wichtig,
weil sic dic Gewil3heit des guíen Ausgangs cines Konflikts versprcchcn,
weil sic in ihrcr Bildcrsprache Ángste abbauen und auch l-landlungsami-
wemsrmngen geben.

Iv

Zum SchIuB zwci Texte aus den Kintier- uno’ Hausm¿irchcn:

1. Aschcnputtel

Dic Brúder Grimm kannten Basiles: La gatta Cenerentola und Pcrraults: Cc,i-
drillon. Ocr Text der Grimiims ist olfensichtlich von diesen beiden frúheren Ver-



Dic Márchen der Brúder Grimm 181

sionen beeinflulít. Trotzdem untcrschcidct er sich in wichtigen Punktcn. Es fchlt
dic intrigante Vorgeschichtc aus Basiles Version: ,,Lucrezia tótct auf Antricb
ihrer Hofmeistcrin ihre Sticfmuttcr, indem sic hofft, dalA wcnn ihr Vater nun crst
dic Hofmcistcrin zur Frau hátte, sic dann von dieser besscr behandclt werde.”
Aber es kommt ganz andcrs. — Hier setzt dic Grimmsche Version erst cm; dcnn
Lucrezia wárc mit dieser Vorgcschichtc kcin positives Beispiel ffir den Sieg des
Guten líber das Bóse gcwcsen. — Bei Basile árgcm sich am Ende zwar dic
Schwcstcrn, dalA sic leer ausgehen, aber wcitcr widcrfáhrt ihncn nichts. Bei
Pcrrault nimmí Aschcnputtcl in ciner versóhnlichen Geste dic beiden Stiefsch-
wcstern sogar zu sich ms SehIolA auf und vcrmáhlt sic mit zwei grolAen Herren
des Hofes. — In der Erstfassung von 1812 endct der Grimmschc Tcxt nach dem
Vorbúd von Basile: ,,Die Sticfmuttcr und dic zwci stolzen Schwcstem crschra-
kcn und wurdcn bleich, aber der Prinz flíhirte Aschenputtcl fort und hob es in
den Wagen, und als sic durchs Tor fuhrcn da riefen dic Tauben:

Ruckc di guck, rucke di guck!
Kcin Blut ist im Schuck:
Dci’ Schuh ist ¡u klein,
Dic rechte Braut, dic ftihrm ci’ heira.”

In spátcren Ausgaben gcht dic Gcschichtc dann aber noch wcitcr: ,,Und als
sic das gerufen hattcn, kamcn sic beide hcrab geflogen und sctztcn sich dem
Aschcnputtcl auf dic Schultem, cinc rcchts, dic andere links. und blieben dasit-
zen. Als dic Hochzeit mit dem Kónigssohn solíte gehalten werden, kamen dic
falschcn Schwcstcm, wolltcn sich cinschmcichcln und Teil an seincm Glúck
nehimen. Als dic Brautíente nun zur Kirchc gingen, war dic álteste zur rechten;
dic jiingstc zur linkcn Seite: da pickten dic Tauben ciner jeden das cine Auge
aus. Hcrnach als sic herausgingen, war dic áltestc zur linkcn und dic júngstc zur
rechten: da picktcn dic Tauben ciner jeden das andere Auge aus. Und waren sic
also fía ihre Boshcit und Falschheit mit Blindhcit auf ihr Lcbtag bcstraft.” Dic
Brúder Grimm haben durch diesen Zusatz nicht nur das fúr ihrc Márchcnkon-
zeption konstitutivc Gleichgewicht von Lohn und Strafc hergcstellt, sondcm dic
Begrúndung dafúr im letztcn Satz sclbst mitgcteilt.

Bci Basile war Aschenputtels Vater cm Prinz, bci Pcrrault cm Edelmann, bci
den Grimms cm wohlhabcnder Húrger. Oadurch stcigt der Wert der Belohnung
fúr dic bestandene Probe: von der Btirgcrtochter zur kúnftigcn Kónigin. In der
spátcrcn Fassung wird Aschcnputtel als makellose Heldin dargestellt: In der
Erstfassung belog sic noch ihrc hcimkehrenden Stiefschwcstcm, sic wárc dic
ganze Zcit zuhause gcwcsen, und sic weidetc sich schadenfroh am Miúerfolg
ihrcr Stiefschwestcrn. In der spátcren Fassung sitzt sic stumm in der Aschc und
crtrágt ihr Los. In Ausrichtung auf cinc erzieherisehe Funktion des Márchcns
wurdc dann auch noch der Anfang gcándcrt. In der Erstfassung pflanztc
Aschcnputtcl das Háumlein im Auftrag der Mutter; spáter wird mit Hilfe cines
Motivs aus Basiles Text dic Reise des Vatcrs cingefúgí. Dic Sticftóchter wún-
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sehen sich vom Vater reiche Gcschcnke: Schóne Kleidcr, Perlen und Edeisteine.
Aschenputtcl aberbittet nur um den crstcn Zweig, der dcm Vater auf dcm Heim-
weg an den Hut stólít. Und dieser Zwcig wird zum Wundcrbaum. Das Fazit:
Bescheidenhcit zahlt sich aus. — Diese wcnigcn Beispiele zeigen schon, daJ3 dic
Brtidcr Grimm bewuBt in dic Struktur der líberlieferten Márchen cingegriffcn
und diese ihrcm postulierten Idcaltypus angepaBt haben.

Was ist nun der Sinn dieses Márchcns, wcnn man von der Grimmschcn
Modifikation zu einem blirgerlichen Erzichungsmárchen absicht? Es kónntc dic
Projcktion ciner Geschwistcrrivalitát sein, dic verstárkt wird durch dic Ver-
wandlung der Geschwister zu Sticfgcschwistcrn. Es kónnte auch cntwick-
lungspsychologisch dic Projektion kindlichcr Angst 5cm, von den Ehcm
vcrachtct zu wcrden, wcil man nichts wcrt, ja sogar bOse sci; und deshalb mús-
se man sich umso mchr anstrengen, um von den andem (hier: dcm Kónigssohn)
anerkannt zu wcrdcn und damit seine Sclbstachtung zu finden. So intcrpreticrt
Bruno Bcttelhcim das Aschenputtcl. Auch Ansátzc des ódipalen Konflikts, der
gleichgeschlcchtlichcn Rivalitát von Muttcr und Tochter, werdcn angcfúhrt;
denn dic Sticfmutter ist nur dic diabolisierte míittcrlichc Rivalin.

2. Rottáppchcn

Dic unmittelbare Vorlage zum Grimmschcn Rotkóppchen ist Pcrraults La Petit
Chaperon Rouge. Es gibt tcilwcise wórtlichc Ubercinstimmungcn. AufschluB-
reich sind allcrdings dic Abwcichungcn. Bci Perrault móchte der Wolf Rotkápp-
chen eigentlich gleich fressen: ,,aber er wagtc es nicht wcgcn ciniger Holzfállcr,
dic in dem WaId warcn.” Daher cilt er Rotkáppchen zum Hause der Groúmutter
voraus. Er friút dic GrolAmuttcr und verstcckt sich nackt im Bctt unter der Dck-
ke. Als Rotkáppchcn kommt, sagt er zu ihm: ,,Lcg dich zu mir.” — ,,Das klcinc
Rotkáppchcn zicht sich aus und gcht hin und Icgt sich in das Bctt, wo es zu set-
nem allcrgróúten Erstaunen sah, wie seine GrolAmutter ohne Klcider beschaffen
war.” Dic crste Frage, dic es an dic vcrmeintliche GroBmutter stellt, lautet:
,,GroBmutter, was habt lhr fúr groúe Arme!” Und der WoIf antwortet vieldeutig:
,,Damit ich dich besser umfangcn kann, mcm Kind/’ Nach dcm kurzen Wort-
wechsel ,,stúrzte sich der bOse Wolf auf Rotl&ippchen und fral3 es.” Und dic Ge-
schichtc ist aus. Wie sic aber zo vcrstchcn sei. erklárt Pcrrault in der ab-
schliclAenden Moral:

1-lier sieht man, daIS cm jedes Kmnd
und daIS dic klcincn Madehen (d[c sehon gar.
so húbscLundfein, sowimdcrbar!) --

schr ¿¡bel tun, wcnn sic vertrauenssclig sind,
und daIS cs nmcht erstaunlich st,
wenn dann cm Wotf so vicIe friflt.
tch sag: cm WoIf, deon alíe Wólfc habon
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beilcibe nicht dic gíciche Art:
Da gibt es wclchc, dic ganz zar),
ganz freundlich [cisc, ohne Buses je su sagen,
gefállig, mmld, mit ai’tigem Betragen
dic jungen Damen schai’f ms Auge fasson
und ibnen folgen ir dic Hánser, durch dic Gassen.
Doch ach, cm jeder wciB, gerade sic, dme zái’tlich werben,
gerade diese Wólfe locken ms Verderben.

Perraults Rottóppehen ist cm lcicht zu dechiffricrcndcs crotisehes Wammár-
chen ohne glíicklichcn Ausgang. In den Grimmschcn Márchen wird Rotkápp-
chen mit guten Ratschlágen auf den Wcg gcschickt. Dic Mutter sagt zu ihm:
,,Sci húbsch artig und grúl3 dic GroJ3mutter von mir, gch auch ordcntlich und
lauf nicht vom Wegc ab, sonst fállst du und zerbrichst das Olas, daun hat dic
kranke GroBmuttcr nichts.” — lJnd: ,,Rotkáppchen versprach der Muttcr, rccht
gchorsam zu sein)’ Von dieser mútterlichen Umsicht und Rotkáppchens gehor-
samer Antwort stcht bei Pcrrault nichts. Auch nicht, daB Rotkáppchcn nur des-
halb vom Wcge abgewichcn sel, wcil es der Grol3mutter cinen Straul3 mitbrin-
gen wollte, tiber den sic sich sichcrlich freucn wtirde. Aus dem fríibreifen
Mádchcn wurdc cm sittsamcs Kind. Als dcr Wolf dic Grol3muttcr gefrcsscn hat-
te, legt er sich nicht — wic bei Perrault — nackt ms Bctt, sondem er nahm ,,ihrc
Kleider, tat sic an, sctztc sich ihre Haube auf, lcgte sich in ihr Bett und zog dic
Vorhángc vor.” Auch fchlt dic Auffordcrung an Rotkiippchcn, sich auszuziehcn
und sich zu ihmn ms Bctt zu legen. Dic erotischcn Anspielungen wcrden gánzlich
untcrdrlíckt. Der WoIf springt aus dcm Bctt, um Rotkáppchcn zu vcrschlingen.
— Doch damit ist das Grimmsche Marchen noch nicht zu Ende. Zufállig kommt
der Jáger vorbei. Er wundcrt sich, daf3 dic alte Frau so úbcrlaut schnarcht.Und
als er nachsicht, cntdcckt er den Wolf. Er schncidet ihm den Bauch auf. GrolA-
muttcr und Rotkáppchen schlúpfcn unvcrsehrt heraus: ,,Rotkáppchen aber holte
grol3c schwcrc Stcinc, damit fúlíten sic dem Wolf den Leib, und wic er auf-
wachtc, wolltc er fortspringcn, aber dic Stcine waren so schwcr, dalA er sich tot
fiel.” Dieser SchlulA stammt aus cinem anderen Márchen der Grimmschcn
Sammlung, oder er ist ihm zumindcst crstaunlich áhnlich. Ich meine das Már-
chen vom Wolf uno’ den sieben ¡ungen Ge¿/3lein. Ob dic Brúder Grimm sclbst
diesen nenen SchlulA angcflígt haben, ist nicht ganz sichcr; dcnn in seiner Dra-
matisierung des Rotkáppchcns hattc Ludwig Ticck (1800) auch schon den Jáger
als Rcttcr auftretcn lassen. Aufjeden Falí paúte er gcnau in ihr Márchenkonzept.
Ohne diesen SehIulA hátten der gute, erlósende Ausgang und dic unerlálAliche
Bcstrafung des Bóscwichtes gcfehlt.

Das Grimmschc Rottáppchen hat sich von cinem erotischcn Warnmárchcn
zu eincm kindhchen Erzichungsmárchen gewaiidelt, das dic Folgen des Unge-
horsams zwar ms Bild setzt, aber das Kind auch mit der GcwiBhcit cines retten-
den — sagen wir: váterlichen 1-Iclfcrs — entláBt: ,,Rotkáppchen gedachte bei sich:
du willst dein Lcbíag nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald lauten, wcnn
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drs dic Muttcr verboten hat.” Dic Brúder Grimm haben zwar sámtliche croíi-
schen Anspiclungen und Hinweisc aus dan Text getilgt, aber es lálAt sich auch
mn dieser verniedlichten Version nicht vcrkcnncn, dalA 5cm Thcma dic pubertiirc
Neugier ist. Dic Brílder Grimm erzáhien iii einem Nachtrag, daI3 Rotkáppchen
spáter wiedcr cinen Wolí getroffen habe. Jetzt aber híltete sich Rotkáppchcn
,.und ging gerade fort ihrcs Wcgs.” Bruno Bcttelheim falAt den Inhalt des Már-
chcns folgendermalAen zusammen: Rotkáppchen schlagc sich — stimuliert durch
crotische Neugier — mit Pubertátsproblemncn herum, fúr dic es emotional noch
n¡cht reif sci. Es schwanke zwischen dem Lust- und Rcalitiitsprinzip (tun wollen
und tun sollen), aus dcm Kon[likt bcfrcie es dic Vatertigur des Jágcrs. Aber dic
symbolische Wiedergcburt auf ciner hÉiheren Ebene — als reife Frau — gelinge
nur, weil Rotkdppchcn selbst tátig wurde; es fúlíte den Bauch des Wolfes mit
grolAen schweren Steinen, so dalA er sich ¡ti Tode stíaztc. Bettclhcim hált dic
Grimmschc Version fUi’ bcsser und schlússigcr; den Perraultschen Text Iehnt ci’
ab, obwohi ci der áltere zu sein schcint. Fr argurnenticrt ganz ini Sinne dci Bril-
der Grimn. Aber damnit hebt sich natúrlich auch dic Grimmsche Vorstellumíg vom
Márchen als ursprtinglichc Volks- oder Naturpoesie auf. Im Grunde ist dieser
Texí dcm Kunsímárchen schon sehr nahe.

Aus den beiden Beispielen — Aschcnpuítel und Rotkñppchen — aus der Art,
wie dic ursprúngliche Fassung oder der Ubeilieferte Text geándert wurde, kann
man sehr deutlich das Grirnmsche Márchenkonzepí erkenncn, das in der For-
schung zurn Grundmuster der Márchendelinition wurdc: Ocr notwcndig gítí-
cklichc Ausgang cines Konflikts oder ciner Probe. mit excmplarischer Rcttung
bzw. Belohnung und Bestrafung.


