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Zum Beispiel 

I n der Erzähl forschung vers tärk te sich i m L a u f der l e t z t e n J a h r e die T e n d e n z , v o m 
o r t h o d o x e n K a t a l o g der E r z ä h l f o r m e n abzurücken o d e r doch wenigstens neben d e m M ä r 
chen auch w e n i g e r ,klassische' F o r m e n e i n z u b e z i e h e n . D e r Sage g i l t e rhöhte A u f m e r k s a m 
k e i t , u n d z u m ers tenmal s i n d Bes t rebungen i m G a n g , diese n u r scheinbar l o k a l e E r z ä h 
l u n g s g a t t u n g i n e in umfassendes S y s t e m z u b r i n g e n 1 ) ; der S c h w a n k w i r d i n z u n e h m e n 
d e m M a ß e beachtet 2 ) u n d s o l l nach Mögl ichke i t gleichberechtigt i n d ie große E n c y c l o p ä d i e 
des Märchens a u f g e n o m m e n w e r d e n . D i e v o n K u r t R a n k e i m H e r b s t 1966 nach P r a g e i n 
berufene T a g u n g der E r z ä h l f o r s c h e r l ieß den U m s c h w u n g besonders deut l i ch w e r d e n : 
nicht d ie r e i n e n T y p e n , s o n d e r n M i s c h t y p e n s tanden i m V o r d e r g r u n d , u n d neben das 
königl iche Märchen t r a t e n — m a n c h m a l v i e l l e i c h t e in w e n i g scheel betrachtet, aber nicht 
zu übersehen — sehr v i e l w e n i g e r s p e k t a k u l ä r e u n d auch sehr v i e l w e n i g e r ausgeformte 
E r z ä h l u n g e n 3 ) . 

D iese „ G a t t u n g s d ä m m e r u n g " 4 ) h a t auch solche E r z ä h l f o r m e n w i e d e r s tärker ins B l i c k 
f e l d der F o l k l o r i s t i k gerückt, d ie lange Z e i t ausschließlich o d e r überwiegend unter l i t e r a 
turhis tor i schen G e s i c h t s p u n k t e n betrachtet w u r d e n . D i e s g i l t beispielsweise für das P r e 
digtmärle in , d e m E l f r i e d e M o s e r - R a t h eine ausführl iche S a m m l u n g u n d U n t e r s u c h u n g ge
w i d m e t h a t 5 ) , d ie ausdrücklich die F r a g e „nach d e m K r ä f t e v e r h ä l t n i s zwischen l i t e r a r i 
scher u n d mündlicher Ü b e r l i e f e r u n g " 6 ) s te l l t . A l l e r d i n g s p a ß t sich E l f r i e d e M o s e r - R a t h 
i n i h r e r E i n t e i l u n g u n d A u s w a h l w i e d e r u m m e h r o d e r w e n i g e r d e m b e k a n n t e n Schema an . 
M i t dieser Fes t s te l lung s o l l der V e r f a s s e r i n des reichen u n d höchst interessanten Bandes 
nicht am Z e u g gefl ickt w e r d e n ; schließlich h a t sie selbst dieses P r o b l e m ref lekt ier t , w e n n 
sie d a v o n spr icht , d ie T e x t a u s w a h l des B a n d e s „ k ö n n t e z u der A n n a h m e v e r l e i t e n , F a b e l n 

*) V g l . Leopold Schmidt, V o r einer neuen Ära der Sagenforschung; i n : österreichische Zeit 
schrift für Volkskunde, Jg . 68 (Wien 1965), p. 53—74. 

J ) H i e r ist u . a . an verschiedene Arbeiten v o n K u r t Ranke zu erinnern: Schwank und W i t z als 
Schwundstufe; i n : Festschrift für W. E. Peuckert, München 1955, p. 41—59. — Der Schwank 
vom Schmaus der Einfältigkeit, H e l s i n k i 1955 (FF Communications, N o . 159). — Der Bettler 
als P f a n d , Geschichte eines Schwankes in Occident und Or ient ; i n : Zeitschrift für deutsche 
Philologie, B d . 76 (Berlin 1957) p. 149—162 + 358—364. 

' ) V g l . die Wiedergabe der Referate i n : Fabula, Zeitschrift für Erzählforschung, hrg. von K u r t 
Ranke, Jg . 9 (Berlin 1967). 

4 ) V g l . Verfasser: Bemerkungen zum Schwank und seinen Formtypen; i n : Fabula, B d . 9, p. 118 ff. 
5) Predigtmärlein der Barockzeit, Exempel , Sage, Schwank und Fabel in geistlichen Quellen des 

oberdeutschen Raumes, Ber l in 1964. 
•) Ebenda, p. V I I . 
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u n d S c h w a n k e seien i m G e s a m t b e s t a n d des b a r o c k e n Predigtmär le ins i n der Ü b e r z a h l " . 
S ie we is t d a r a u f h i n , d a ß e s i n W i r k l i c h k e i t u m g e k e h r t i s t : „Be i a l l e n K a n z e l r e d n e r n , 
auch be i den ausgesprochenen H u m o r i s t e n , überwiegen die geist l ichen E r z ä h l u n g e n ernst
h a f t e r N a t u r , E x e m p e l m i t religiös be lehrender T e n d e n z , L e g e n d e n u n d M i r a k e l b e r i c h t e " . 
D i e T e x t a u s w a h l basiert j edoch a u f der V o r a u s s e t z u n g , d a ß „ F a b e l n u n d S c h w a n k e er-
zählkundl ich interessanter u n d i m H i n b l i c k a u f d ie V o l k s ü b e r l i e f e r u n g w i c h t i g e r s i n d als 
d ie U n z a h l v o n B e i s p i e l e n über bestraf te Sünder , w u n d e r l i c h e G n a d e n b e w e i s e , W u n d e r 
w i r k u n g e n v o n G e b e t u n d Beichte , myst ischen Mönchserlebnissen, mirakulösen Ersche i 
n u n g e n u n d was dergle ichen m e h r i n den P r e d i g t e n re ichl ich z u f i n d e n i s t " . V o n derar t igen 
E r z ä h l u n g e n n i m m t die V e r f a s s e r i n a n , sie „gehen zumeis t a u f U b e r s e t z u n g e n aus l a t e i n i 
schen Q u e l l e n zurück, s i n d d a r u m st i l is t isch w e i t g e h e n d f i x i e r t u n d k a u m jemals w i r k l i c h 
volksläuf ig g e w o r d e n " 7 ) . E b e n h ier aber m a g e in vorsicht iges Frageze ichen a m P l a t z e sein. 
W a s „volks läuf ig" w a r , g l a u b e n w i r j a doch i n erster L i n i e aus d e n v o r h a n d e n e n S a m m 
l u n g e n mündlichen E r z ä h l g u t s zu w i s s e n — u n d diese S a m m l u n g e n s tanden meistens unter 
g a n z ähnlichen V o r a u s s e t z u n g e n : auch für sie w a r e i n K a t a l o g des erzählkundl ich I n t e r 
essanten schon vorgegeben . D i e Vernachläss igung v o n d e r b e m S c h w a n k g u t u n d b a n a l e n 
W i t z e n ist e in B e l e g d a f ü r ; e i n anderer ist d ie r e l a t i v e Ger ingschätzung v o n Erzählungen , 
i n denen das M o r a l i s c h e p e n e t r a n t i n d e n V o r d e r g r u n d t r i t t . 

V o n solchen E r z ä h l u n g e n s o l l h i e r d ie R e d e sein — i n der begründbaren A n n a h m e , d a ß 
sie möglicherweise sehr v i e l p o p u l ä r e r w a r e n u n d s i n d , als g e m e i n h i n a n g e n o m m e n w i r d . 
M a n k a n n die G r u p p e solcher l e h r h a f t e n E r z ä h l u n g e n u n t e r d e m zunächst w e i t ge faßten 
B e g r i f f des Beispie ls z u s a m m e n f a s s e n — z u m B e i s p i e l gehörte d a n n das E x e m p e l , aber 
auch die F a b e l u n d d i e P a r a b e l . D a n e b e n m u ß der B e g r i f f B e i s p i e l aber w o h l auch i n 
e i n e m engeren S i n n e v e r s t a n d e n u n d d a n n a u f eine S p ä t f o r m des E x e m p e l s a n g e w a n d t 
w e r d e n , w i e sie sich s p e z i e l l i n d e n l e t z t e n be iden J a h r h u n d e r t e n ausgebreitet ha t . 

Beze ichnenderweise tauchen „ E x e m p e l " u n d „ B e i s p i e l " i n der a n sich sehr w e i t e n u n d 
d i f f e r e n z i e r t e n S k a l a e infacher F o r m e n bei A n d r e J o l l e s 8 ) n icht auf . E s scheint sich dabe i 
u m sekundäre , abgeleitete oder p r ä z i s e r : u m f u n k t i o n i e r t e F o r m e n z u h a n d e l n . Ta tsäch
l i c h k a n n jede E r z ä h l f o r m d i d a k t i s c h e E l e m e n t e a u f n e h m e n . V o n d e n Märchen w e r d e n 
gerade die jenigen i m m e r w i e d e r e rzähl t , i n d e n e n pädagogische E l e m e n t e eine wesentl iche 
R o l l e spie len , o de r a n h a n d deren moral i sche B e l e h r u n g e n möglich s i n d ; der K a n o n der a m 
dichtesten verbre i te ten M ä r c h e n 9 ) spr icht a l l e i n schon gegen d i e — ausdrückliche oder 
s t i l l schweigende — A n n a h m e , das M o r a l i s i e r e n sei u n p o p u l ä r . In der Sage spie l t die B e 
l e h r u n g ebenfal ls eine große R o l l e — u n d z w a r nicht n u r i n der F o r m der E r k l ä r u n g w i e 
i n der ätiologischen S age 1 0 ) , s o n d e r n auch i n der F o r m der W a r n u n g u n d des mora l i schen 
A p p e l l s 1 1 ) . D a ß auch s o entgegengesetzte G a t t u n g e n w i e L e g e n d e u n d S c h w a n k m o r a l i 
sierende A n k n ü p f u n g e n e r l a u b e n , spricht n icht n u r für d ie M a n i p u l i e r b a r k e i t des M o r a l i 
schen, s o n d e r n auch für d ie m o r a l i s c h e n I m p l i k a t i o n e n fast jeder E r z ä h l u n g . M o r a l ist 

7)p.45. 
8) A n d r e Jolles: Einfache Formen, Legende / Sage / M y t h e / Rätsel / Spruch / Kasus / M e m o -

rabile / Märchen / W i t z , 2. A u f l . , Darmstadt 1958. 
9 ) V g l . Walter W e n k : Das Volksmärchen als Bildungsgut (= Manns Pädagogisches M a g a z i n , 

H . 1254), Langensalza 1929. 
1 0 ) V g l . hierzu Johann Folkers : Z u r Sti lkrit ik der deutschen volkssage, Diss., K i e l 1910. 
" ) V g l . Elsbeth Goez-Rötzel : D e r Schuldbegriff in der deutschen Volkssage der Gegenwart ; i n : 

Niederdeutsche Zeitschrift für Volkskunde, 6. Jg . (Bremen 1928), p. 129—159 u n d p. 222—244 
sowie 7. Jg . (1929), p. 3—16,152—168 u n d 244—252. 
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k e i n T e i l b e z i r k ; sie steckt gewissermaßen in a l l e n E r z ä h l u n g e n , u n d es ist eine F r a g e des 
s t i l is t ischen Z u g r i f f s , w i e o f fen der E r z ä h l e r sie ausbrei tet . 

D i e mora l i sche E r z ä h l u n g ist aber nicht n u r eine zwangsläuf ig i n E r s c h e i n u n g tretende 
S e k u n d ä r f o r m . I n Märchen u n d S c h w a n k , Sage u n d L e g e n d e ist das M o r a l i s c h e e in Z u s a t z ; 
zunächst geht e s u m W u n d e r u n d K o m i k , unerhör te Begebenhei ten u n d got tgewol l tes 
L e i d e n . E s g i b t jedoch eine Fül le v o n E r z ä h l u n g e n , d ie n u r w e g e n ihres mora l i schen G e 
haltes interessant, t rad i t ionswürdig u n d beachtenswert s i n d : d ie Be isp ie le . I m R a h m e n 
dieses Bei trages k a n n d a r a u f n u r h i n g e w i e s e n u n d i n e i n i g e n P u n k t e n gezeigt w e r d e n , d a ß 
d i e E r z ä h l f o r s c h u n g h i e r noch e i n weites u n d fündiges F e l d v o r sich hat . Fündig v o r a l l e m 
deshalb , w e i l diese Be i sp ie le i m m e r w i e d e r — f r e i l i c h abseits v o n a l l e n l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e n 
o d e r f o l k l o r i s t i s c h e n Bemühungen — z u S a m m l u n g e n z u s a m m e n g e f a ß t w u r d e n , u n d w e i l 
für diese S a m m l u n g e n mindestens der gleiche f l ießende Ü b e r g a n g z w i s c h e n l i terar ischer 
u n d mündlicher Ü b e r l i e f e r u n g a n g e n o m m e n w e r d e n d a r f , d e n E l f r i e d e M o s e r - R a t h m i t 
Recht für das P r e d i g t m ä r l e i n p o s t u l i e r t . D i e V e r f a s s e r der S a m m l u n g e n schreiben z w a r 
nicht a l l e e inen s i m p l e n u n d p o p u l ä r e n S t i l ; aber sie bemühen sich z u m i n d e s t sämtlich, 
ihre Geschichten möglichst „mundgerecht z u m W e i t e r g e b e n " 1 2 ) z u f o r m u l i e r e n . D i e s ist 
n icht n u r eine R e d e n s a r t ; d ie S a m m l u n g e n z i e l e n v o n v o r n h e r e i n a u f S i t u a t i o n e n , i n denen 
die mündliche W e i t e r g a b e der E r z ä h l u n g e n i h r e n P l a t z hat te — sei es n u n in der Schule, 
der k i r c h l i c h e n Katechete o d e r der häuslichen A n d a c h t . A b e r auch die Tatsache, d a ß der 
„ S i t z i m L e b e n " 1 3 ) f ü r diese E r z ä h l u n g e n zunächst i n erster L i n i e i n m e h r o d e r w e n i g e r 
geregelten u n d o r g a n i s i e r t e n F o r m e n des U n t e r r i c h t s zu suchen ist, d a r f sie nicht aus der 
f o l k l o r i s t i s c h e n D i s k u s s i o n e n t f e r n e n . B e l e h r u n g u n d mora l i sche E r m a h n u n g ist eine 
G r u n d f i g u r mündlichen V e r k e h r s ü b e r h a u p t ; u n d was i n d e n Schulen u n d k i r c h l i c h e n 
U n t e r w e i s u n g e n e r z ä h l t w u r d e , w a r d a m i t keineswegs v o n den a n d e r e n , f re ieren S t a t i o 
nen des E r z ä h l e n s ausgeschlossen — um so w e n i g e r , als jene Geschichten ja nicht n u r 
b e l e h r e n d , s o n d e r n i m m e r auch u n t e r h a l t e n d w a r e n . Ich h ä t t e diesen A u f s a t z möglicher
weise nie k o n z i p i e r t , w e n n ich nicht b e i m e i n e m S t a d t p f a r r e r K r a u ß e inen höchst u n t e r 
h a l t s a m e n u n d b e l e h r e n d e n K o n f i r m a t i o n s u n t e r r i c h t er lebt h ä t t e . Ich w i l l n icht m i t der 
Fes t s te l lung k o k e t t i e r e n , d a ß die b u n t e n E r z ä h l u n g e n dieses G e i s t l i c h e n das e inz ige s i n d , 
an das ich m i c h noch d e u t l i c h er innere — Tatsache ist j edenfa l l s , d a ß d i e eine od e r andere 
E r z ä h l u n g v o n i h m i n m e i n eigenes bescheidenes E r z ä h l r e p e r t o i r e übergegangen ist . U n d 
dieser S a c h v e r h a l t d a r f doch w o h l v e r a l l g e m e i n e r t w e r d e n . 

D a m i t s o l l das B e i s p i e l jedoch nicht z u einer A l l r o u n d - G a t t u n g e r hob e n w e r d e n , d ie 
i m m e r u n d übera l l „ a n k o m m t " . G a n z z w e i f e l l o s g ibt e s E r z ä h l k r e i s e , i n denen das B e i s p i e l 
k e i n e n P l a t z h a t ; u n d u m g e k e h r t g i b t e s G r u p p e n u n d S i t u a t i o n e n , i n denen eine besondere 
D i s p o s i t i o n f ü r diese A r t der E r z ä h l u n g v o r h a n d e n ist . H i e r z u gehören beispielsweise 
K r e i s e , d ie i n piet ist ischer T r a d i t i o n stehen. Diese T r a d i t i o n prägt auch die al l tägliche 
U n t e r h a l t u n g , u n d z w a r gerade i n der Weise , d a ß banales Geschehen p a r a b o l i s c h v e r 
s tanden w i r d , d a ß also eine „ T r a n s g r e s s i o n " v o m diesseit igen V o r d e r g r u n d a u f das h i n t e r -

1 2) Friedrich B a u n : Erzählungen zum Katechismus hauptsächlich aus neuerer Zeit, S tut tgart -Wild-
bad (1903), p . V I . 

1 3) D e r Begriff stammt v o n dem Alttestamentler H e r m a n n G u n k e l , der mit seiner gattungs
geschichtlichen Forschung die Arbeiten der sog. Literaturkritischen Schule in der protestanti
schen Theologie glücklich ergänzte. V g l . Die israelische Literatur, i n : Die K u l t u r der Gegen
wart I, 7 (Leipzig 1925) p. 53—112. 
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gründig Jenseit ige die R e g e l i s t 1 4 ) . Solche transgressorische Sicht f o r d e r t S c h u l u n g u n d 
E i n ü b u n g : sie schafft eo ipso eine pädagogische D a u e r - S i t u a t i o n , in welcher das Be i sp ie l — 
i n diesem F a l l das parabol i sche — seinen O r t hat . Entsprechendes k a n n bei verg le ichbaren 
religiösen G r u p p e n regis tr ier t w e r d e n ; s o s i n d e t w a die k l e i n e n Geschichten der C h a s s i d i m 
M u s t e r g le ichnishaf ter Be ispie lerzählungen. 

D o c h beschränkt sich die G a t t u n g des Beispie ls keineswegs a u f religiös or ient ier te E r 
zählungen. M a n k a n n sogar g e r a d e z u sagen, d a ß eine große Z a h l v o n solchen Erzählungen 
u n d e i n b e s t i m m t e r T y p u s des Beispie ls E r g e b n i s eines Säkular isat ionsprozesses ist . B e r n 
w a r d D e n e k e u n d M a t h i l d e H a i n haben e i n m a l a u f e inen verg le i chbaren P r o z e ß h i n 
gewiesen : a n h a n d der Geschichten v o m „Geis tergot tesdienst " suchten sie z u ze igen , w i e 
der legendäre G e h a l t dieses M o t i v s oder Erzählschemas schwindet , u n d w i e a n die Ste l le 
der C o m m u n i o S a n c t o r u m , des Gottesdienstes v o n E n g e l n u n d H e i l i g e n , d ie bedrohl i che 
A n w e s e n h e i t der T o t e n i n der K i r c h e w i r d 1 5 ) . D i e E r z ä h l u n g w i r d z u r Sage; d ie Sage 
steht m i t der L e g e n d e i n d e g e n e r a t i v e m Z u s a m m e n h a n g : das W u n d e r b a r e w i r d i n die 
P e r s p e k t i v e einer b e d r o h l i c h e n F r a g e gerückt, es w i r d u n h e i m l i c h . 

E i n ähnlicher B e z u g l ä ß t sich z w i s c h e n L e g e n d e u n d B e i s p i e l hers te l len . V i e l e Beispie le 
b ieten säkular is ier te V i t e n v o r b i l d h a f t e r C h a r a k t e r e . I m J a h r e 1783 l ieß der B ischofsze l ler 
P f a r r e r F e l i x W a s e r i n Zürich eine B e i s p i e l s a m m l u n g 1 6 ) erscheinen, d ie v o r a l l e m i n i h r e m 
ersten T e i l k n a p p e , v o r b i l d l i c h e Lebensabrisse g ib t . Sie ne igen m a n c h m a l z u m A n e k d o t i 
schen, s o v o r a l l e m bei der D a r s t e l l u n g b e k a n n t e r e r M ä n n e r w i e G e l l e r t s , dessen Lebens
g a n g als m e h r o d e r w e n i g e r b e k a n n t vorausgesetzt w i r d ; i m a l l g e m e i n e n aber w i r d eine 
z i e m l i c h abgerundete K u r z b i o g r a p h i e , eine V i t a , v e r m i t t e l t . F r e i l i c h dürf ten gerade diese 
oft recht l a n g w e i l i g e n u n d ermüdend eintönigen b i o g r a p h i s c h e n S k i z z e n nicht sehr populär 
gewesen sein, u n d W a s e r macht seine E r z ä h l u n g e n i m a l l g e m e i n e n auch bestenfal ls für den 
pädagogischen V e r m i t t l e r eines r e l a t i v s turen Schulbetr iebs , n icht aber für den gemeinen 
M a n n selber „mundgerecht " — die betont f r e u n d l i c h e H e r a b l a s s u n g z u den einfäl t igen 
„ K i n d e r n " u n d d e m „gemeinsten, auch d e m ärmsten M a n n " v e r b i r g t dies nicht , sondern 
deckt es auf . 

D a s , f r e i l i c h zunächst re ichl ich vage , S c h l a g w o r t Säkular i s ie rung tr i f f t jedoch noch 
andere Z u s a m m e n h ä n g e . R u d o l f Schenda hat i n verschiedenen U n t e r s u c h u n g e n 1 7 ) d a r a u f 
h ingewiesen , d a ß sich das Monst röse m i t t e l a l t e r l i c h e r u n d frühneuzei t l icher P r o d i g i e n i m 
Z u g e der b e g i n n e n d e n Aufk lärungsepoche z u m „ C u r i e u s e n " v e r w a n d e l t ; das „ M o n s t r u m " 
ist n icht m e h r e i n d e u t i g d u r c h seinen V e r w e i s u n g s c h a r a k t e r , s o n d e r n eher d u r c h seine 

1 4) V g l . zu dieser „Transgression auf das Himmlische" Dieter N a r r : Z u r Stellung des Pietismus in 
der Vo lks kul tu r Württembergs; i n : Württembergisches Jahrbuch für Volkskunde 1957/58, hrg. 
von F. H e i n z Schmidt-Ebhausen, Stuttgart 1958, p. 9 bis 33, insbesondere p. 24 f. 

1 5) Bernward Deneke: Legende und Volkssage, Untersuchungen zur Erzählung vom Geister
gottesdienst, Diss., Frankfur t 1958; Mathi lde H a i n : A r m e Seelen und helfende Tote, eine 
Studie z u m Bedeutungswandel der Legende; i n : Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 9. Jg. 
(Bonn 1958), p. 54—64. 

1 6) [F. Waser] : Etwas Angenehmes und Nützliches auch für den gemeinsten M a n n und insonder
heit für die Gemeinen und Repetier-Schulen auf dem L a n d . Zürich, bey D a v i d Geßner, 1783. 
Ich verdanke den Hinweis und die Vermit t lung des Bandes H e r r n O t t o Lichtenberg; für den 
Einblick in einige andere Bände habe ich H e r r n M a r t i n Scharfe zu danken. 

1 7) R u d o l f Schenda: Das Monstrum v o n Ravenna, eine Studie zur Prodigienli teratur; i n : Zeit 
schrift für Volkskunde, Jg . 56 (Stuttgart 1960), p. 209—225; derselbe: Die deutschen P r o d i -
giensammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts; i n : A r c h i v für Geschichte des Buchwesens, B d . 
4 (Stuttgart 1962), Spalte 637—710. 
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A n o m a l i e gekennze ichnet ; das gött l iche W a r n s i g n a l w i r d z u r diesseit igen Se l t samkei t . 
D i e s e r P r o z e ß ist z w a r i m g a n z e n w o h l i r r e v e r s i b e l ; i m e i n z e l n e n p r o v o z i e r t aber auch i n 
der säkular is ier ten Phase das Sel tsame die F r a g e nach seiner B e g r ü n d u n g : eine „ M e r k w ü r 
d i g k e i t " weis t auch i m 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t o f t u n d o f t a u f das göttl iche W e l t r e g i 
ment h i n . D e r H a u p t u n t e r s c h i e d l iegt d a r i n , d a ß dieses R e g i m e n t nicht m e h r i n der f l a m 
m e n d e n A b s o l u t h e i t m i t t e l a l t e r l i c h e r Jense i t igke i t i n E r s c h e i n u n g t r i t t , sondern gebunden 
a n G e s e t z l i c h k e i t e n u n d N o r m e n . E b e n dies aber e m a n z i p i e r t e inen w i r k s a m e n u n d w e i t 
verbre i te ten F o r m t y p u s des Beispie ls . An die Stel le des gött l ichen Strafger ichts , w i e sie 
das m i t t e l a l t e r l i c h e E x e m p l u m b e s t i m m t hatte , t r i t t n u n das z w i n g e n d e G l e i c h g e w i c h t 
v o n M o r a l u n d Nütz l i chke i t . 

D e r B e g r i f f der S ä k u l a r i s a t i o n bezeichnet d a b e i k e i n e n einsei t igen P r o z e ß . E i n e aus
gesprochene K o n j u n k t u r des Beispie ls im angedeuteten S i n n erg ibt sich charakter is t ischer
weise d o r t , w o aufklärerisches D e n k e n u n d christ l iche F r ö m m i g k e i t z u s a m m e n t r e f f e n u n d 
i n e i n a n d e r übergehen — a n Wasers S a m m l u n g ist dies ebenso abzulesen w i e a n M . C . 
P o t h m a n n s „Si t tenbuch für den chr is t l ichen L a n d m a n n " 1 8 ) . D i e erste A u f l a g e v o n H e r 
m a n n K u r z ' R o m a n „Schillers H e i m a t j a h r e " enthä l t e in Gespräch zwischen Sch i l l e r u n d 
d e m H e l d e n H e i n r i c h R o l l e r über den P ie t i smus u n d seinen E i n f l u ß a u f d ie L i t e r a t u r 1 8 ) ; 
d a r i n we is t R o l l e r Schi l lers Befürchtung zurück, d ie P i e t i s t e n k ö n n t e n , w i e einst d ie P u r i 
taner i n E n g l a n d , d ie „Bi ldung a u f lange z u r ü c k w e r f e n " . E r m e i n t : „was sie die w e l t l i c h e 
L i t e r a t u r nennen das ist j e tz t bey uns sehr i m W a c h s e n . W i r b e k o m m e n dereinst einen 
Uberschuß, v o n d e m sie ebenfal ls w i e d e r a n n e h m e n müssen, u n d d a n n w i r d sich's aus
g l e i c h e n " . D i e s e r Ausgleichsprozeß w a r i n der T a t z u r Z e i t Schi l lers bereits i m G a n g e , u n d 
e r prägte of fensicht l ich nicht n u r d i e große L i t e r a t u r , s o n d e r n auch die k l e i n e m i t i h r e m 
u n m i t t e l b a r e n E i n f l u ß a u f das E r z ä h l g u t . E s g i b t eine R e i h e v o n M e r k m a l e n , die für das 
. a u f g e k l ä r t e ' B e i s p i e l ebenso charakter is t i sch s i n d w i e für das piet is t isch ge färb te . D a z u 
gehört d ie S e n t i m e n t a l i t ä t , d ie g le ichble ibende N e i g u n g z u m K u r i o s e n , u n d der gar nicht 
so unterschiedl ich a k z e n t u i e r t e G e d a n k e der U t i l i t ä t . 

D i e S e n t i m e n t a l i t ä t h ä n g t m i t d e m pädagogischen A n s a t z z u s a m m e n . D a s herablassende 
E i n g e h e n a u f den H ö r e r f ü h r t i n d i r e k t z u e iner V e r k l e i n e r u n g der erzähl ten G e g e n s t ä n d e ; 
auch die große T a t s o l l j a n icht n u r u n e r h ö r t sein, s o n d e r n g le i chze i t ig n a c h v o l l z i e h b a r . 
I n s o f e r n h a n d e l t e s sich gewiß nicht n u r u m einen st i l is t ischen Z u g der gedruckten B e i 
spiele, s o n d e r n u m einen W e s e n s z u g , der auch f ü r das mündlich e r z ä h l t e B e i s p i e l c h a r a k 
terist isch ist . Z u m gleichen E r g e b n i s f ü h r t auch noch eine andere B e o b a c h t u n g . I n den v o n 
P f a r r e r W a s e r z w i s c h e n die Be ispie le geschobenen e r m a h n e n d e n T e x t e n ist „schön" das 
wesentl iche L e i t w o r t ; u n d es taucht auch in den B e i s p i e l e n selber hie u n d da auf . „ V e r 
zeihet , l iebe K i n d e r ! w e n n diese E r z e h l u n g etwas lange gewesen ist . A b e r es w a r doch gar 
z u schön, was ich euch e r z e h l t h a b e . . . " 2 0 ) . D e r V e r f a s s e r brüstet sich h i e r nicht e t w a m i t 
seinen ästhetischen Q u a l i t ä t e n ; e r schwelgt v i e l m e h r in der m o r a l i s c h e n S u b s t a n z seiner 
E r z ä h l u n g . Diese Ästhet is ierung des M o r a l i s c h e n l ä ß t E x t r e m w e r t e v o n v o r n h e r e i n nicht 

1 8) Sittenbuch für den christlichen Landmann mit wahren Geschichten und Beyspielen zur Lehre 
und Erbauung geschrieben v o n M. C . Pothmann, Prediger zu Varenholz im Lippischen, 
Le ipzig , bey Johann Ambrosius Barth , 1790. 

1 9) H e r m a n n K u r t z , Schiller's Heimatjahre. Vaterländischer Roman, 3. The i l , Stuttgart 1843, 
p. 331. A u f diese bemerkenswerten Passagen wurde ich dankenswerterweise von D r . Dieter 
N a r r aufmerksam gemacht. 

! 0 ) [F. Waser] : Angenehmes und Nützliches, Beispiel N r . 6 . 
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z u ; d ie v o r b i l d l i c h e n T a t e n s i n d fast ohne A u s n a h m e v o n e iner ers taunl ichen H a r m l o s i g 
k e i t , d ie jedoch d u r c h B e w u n d e r u n g ü b e r h ö h t w i r d . Selbst i n den selteneren Fäl len, w o 
den p o s i t i v e n B e i s p i e l e n noch n e g a t i v e entgegengestellt w e r d e n 2 1 ) , w i r d dieser sent imen
tale G e s a m t e i n d r u c k nicht v e r w i s c h t . 

D i e L a n g e w e i l e der ,schönen' Be ispie le w i r d nicht e t w a mi t te l s A b w e i c h u n g e n v o n d ie 
ser L i n i e durchbrochen , s o n d e r n d u r c h die H e r a n z i e h u n g v o n K u r i o s i t ä t e n . D i e Geschich
ten k ö n n e n in exotischer Szener ie aufgebaut w e r d e n — was a l l e r d i n g s auch der k o n t r a s t i 
v e n H e r a u s s t e l l u n g des ,guten W i l d e n ' d ienen k a n n 2 2 ) — od e r ungewöhnl iche S i t u a t i o n e n 
sch i ldern , f r e i l i c h nicht ohne sie d a n n a u f g a n z gewöhnl iche z u bez iehen . Sie stel len v o r 
a l l e m auch i m m e r w i e d e r d ie großen W i r k u n g e n k l e i n e r T a t e n u n d Ersche inungen heraus. 
In piet ist isch b e s t i m m t e r T r a d i t i o n sieht das e t w a so aus, d a ß gerne über die seltsame 
W i r k s a m k e i t v o n T i e r e n gesprochen w i r d . D a b e i ist jedoch k a u m v o n den l a n d w i r t s c h a f t 
l i chen N u t z t i e r e n od er v o n H u n d u n d K a t z e die R e d e ; v i e l m e h r w i r d ein k u r i o s e r T i e r 
p a r k aufgebaut . D e r P r e d i g e r S . F . M a u r e r stel l te s o e i n ganzes Bändchen z u s a m m e n 2 3 ) , 
i n d e m T i e r e u n d P f l a n z e n G o t t e s A l l m a c h t bezeugen. D a r i n ist v o n einer „dankbaren 
G a n s " u n d auch v o n e iner „ E n t e als L e b e n s r e t t e r " d ie R e d e , v o n e i n e m Fuchs, e iner „Fl iege 
als G o t t e s H a n d l a n g e r " , e i n e m R o t k e h l c h e n , e i n e m B i e n e n s c h w a r m , einer Schlange ; der 
R a b e t r i t t gleich i n d r e i verschiedenen Geschichten i n E r s c h e i n u n g . D i e s e r m e h r od e r 
w e n i g e r k u r i o s e T i e r p a r k l ä ß t a n die poetischen Beschre ibungen i n B a r t h o l d H i n r i c h 
B r o c k e s ' W e r k „Irdisches V e r g n ü g e n i n G o t t " d e n k e n — n u r ist be i M a u r e r nicht e t w a 
v o n der w u n d e r b a r e n N a t u r , d e m d a u e r n d e n W e s e n dieser T i e r e d ie R e d e , s o n d e r n v o n 
d e n e i n m a l i g e n R e t t u n g s - u n d H i l f s t a t e n e inze lner solcher T i e r e . W ä h r e n d bei Brockes 
der — m a n c h m a l fast z u m D e i s m u s h in führende — p h y s i k o t h e o l o g i s c h e Z u g d o m i n i e r t , 
ist h i e r G o t t e s A l l m a c h t d i e des a l l w i s s e n d e n u n d jederze i t z u m E i n g r e i f e n berei ten 
Spie l le i ters . D a s W u n d e r t r ä c h t i g e alles Se l t samen spie l t aber — dies sei noch e i n m a l her 
ausgestellt — keineswegs n u r in d e n betont religiösen E r z ä h l u n g e n eine R o l l e ; es ist v i e l 
m e h r auch a u f d i e w e l t l i c h e n m o r a l i s c h e n B e i s p i e l e über t ragen. 

U m g e k e h r t g i l t das U t i l i t ä t s p r i n z i p keineswegs n u r i n solchen m e h r od e r w e n i g e r w e l t 
l i chen E r z ä h l u n g e n ; auch i n d e n rel igiösen f ü h r t moral isches V e r h a l t e n z u m Glück u n d 
z u m N u t z e n , m a g dieser auch nicht g a n z s o diesseit ig de f in ier t se in . Dieses U t i l i t ä t s p r i n z i p 
d a r f als der wesentl ichste A n s t o ß der Be ispie lerzählungen gel ten. Be ispie le w e r d e n nicht 
erzähl t , w e i l d a m i t d i e K a t e g o r i e des G u t e n u m seiner selbst w i l l e n verbre i te t w e r d e n 
k ö n n t e — es s i n d v i e l m e h r fast i m m e r Be legerzählungen, Beweise dafür , d a ß sich T u g e n d 
b e z a h l t macht . W a s e r e r z ä h l t beispielsweise v o n Schi f fern , d ie e inen M a n n u n t e r Lebens 
gefahr ret ten, d ie v o n i h m angebotene B e l o h n u n g aber abschlagen, d a e r selber a r m ist. 

2 1 ) So bei Pothmann, der seine Imperative durch das negative Gegenbild absichert („Sey arbeit
sam, nicht faul") und der moralischen Geschichte jeweils eine solche v o n bestrafter U n m o r a l 
folgen läßt. 

! 2 ) V g l . hierzu etwa F. Waser (Angenehmes und Nützliches), p. 289—291 ( N r . 156). 
2 3 ) L. F. M a u r e r : Gottes gütige Wunderhilfe durch unvernünftige Geschöpfe. Historisch beglau

bigte und wohlverbürgte Beispiele aus dem menschlichen Leben, Stuttgart und Bern o. J. (ca. 
1910). — Maurer war , wie aus dem verlegerischen H i n w e i s am Ende des Büchleins hervorgeht, 
ein äußerst fruchtbarer A u t o r derartiger Geschichten. Zumindest zwei weitere Bände von ihm 
gehören in unseren Zusammenhang: „Die Großmacht des Gebets, durch w o h l verbürgte Beispiele 
aus dem Erfahrungsleben gläubiger Beter erläutert und bewiesen", u n d : „Geschichtsperlen, Z u m 
Gebrauch in Predigten und Katechisationen in Sonntagsschulen und Fami l ien" . 
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D i e s h ö r t e i n R e i c h e r ; e r w i r d d u r c h die E r z ä h l u n g gerührt u n d bietet den Schi f fern eine 
ständige L e i b r e n t e an — die sie auch a n n e h m e n . „Sehet , K i n d e r , so e r w e r b e n sich edle, 
nicht u m G e l d gethane H a n d l u n g e n , n icht n u r die H o c h a c h t u n g a l l e r Rechtschaffenen, 
sondern sie w e r d e n auch noch oft a u f E r d e n selbst w i e d e r g o l t e n u n d b e l o h n e t " 2 4 ) . Dieses 
Erzählschema, das die Se lbs t los igke i t des t u g e n d h a f t e n H a n d e l n s betont u n d doch deut l i ch 
macht, d a ß sich T u g e n d a u s z a h l t , k e h r t i m m e r w i e d e r . I n d e n s tärker geist l ich ausgerichte
ten E r z ä h l u n g e n verschieben sich oft n u r V o k a b e l n u n d R e q u i s i t e n ; das Schema aber 
b le ib t das gleiche. D i e e r w ä h n t e S a m m l u n g v o n S . F . M a u r e r e n t h ä l t eine „ D e r B i e n e n 
s c h w a r m " überschriebene E r z ä h l u n g . D a r i n ist v o n e i n e m j u n g e n P a a r d ie R e d e , dessen 
sehnlicher W u n s c h e i n B ienens tock ist . A n g e r e g t d u r c h die P r e d i g t eines M i s s i o n a r s spenden 
sie jedoch i h r S p a r g e l d für d ie B e k e h r u n g der H e i d e n , u n d dies ist auch die S t u n d e i h r e r 
eigenen B e k e h r u n g : sie g e w i n n e n „ H o n i g aus d e m Felsen C h r i s t u s " . A m nächsten T a g aber 
sendet G o t t e inen herrenlosen B i e n e n s c h w a r m i n d e n G a r t e n der L e u t e : „ W a s m a n z u r 
T ü r e h i n a u s darre icht , k o m m t z u a l l e n F e n s t e r n w i e d e r h e r e i n , u n d w e n n ' s d ie B i e n e n od e r 
die R a b e n b r i n g e n m ü s s e n ! " 2 5 ) D a s Schema ist also i m w e l t l i c h e n B e i s p i e l das gleiche w i e 
i m geist l ichen, f a l l s sich diese U n t e r s c h e i d u n g nicht o h n e h i n a u f h e b t i m m o r a l i s c h e n A p p e l l 
a l l dieser E r z ä h l u n g e n . 

D e r E i n h e i t l i c h k e i t der E r z ä h l s c h e m a t a entspricht d ie r e l a t i v e K o n s t a n z v i e l e r E i n z e l 
m o t i v e , für d ie n u r e i n B e l e g a n g e f ü h r t w e r d e n s o l l . D a s b e s t i m m e n d e U t i l i t ä t s p r i n z i p 
b r i n g t e s m i t sich, d a ß w o h l k a u m eine andere T u g e n d s o s t a r k u n d s o häufig h e r v o r 
gehoben w i r d w i e d i e F r e i g e b i g k e i t u n d d e r d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n d e K o m p l e x der 
„ G u t t h ä t i g k e i t " s o w i e der „ D a n k b a r k e i t gegen G u t t h ä t e r " . P f a r r e r W a s e r b r i n g t d a z u 
eine ganze R e i h e v o n B e i s p i e l e n , u n d schon h i e r taucht der B e t t e l k n a b e auf , der sein 
karges B r o t m i t a n d e r e n t e i l t 2 6 ) . Dieses M o t i v v a r i i e r t W a s e r später u n t e r der Ü b e r 
schrift „ G u t d e n k e n d e , ehrl iche A r m e " . E r e r z ä h l t w i e d e r u m v o n e i n e m B e t t e l k n a b e n , d e m 
e in v o n i h m angesprochener H e r r sagte, e r habe l e i d e r k e i n k le ines G e l d z u r H a n d . A u f 
die kecke E r w i d e r u n g des J u n g e n h i n schickt i h n der Re iche m i t e i n e m großen Geldstück 
z u m Wechse ln — i n der gelassenen A n n a h m e , d a ß der a r m e K n a b e m i t d e m g a n z e n B e 
t r a g das W e i t e suche. D e r k l e i n e B e t t l e r aber f ü h r t d e n A u f t r a g e h r l i c h a u s 2 7 ) . D i e gleiche 
Geschichte w i r d ausführl ich e r z ä h l t u n d ausgeweitet i n e iner a n o n y m erschienenen, v o n 
J o s e p h K n a p p m i t e i n e m V o r w o r t versehenen B e i s p i e l s a m m l u n g aus d e m E n d e des 
19. J a h r h u n d e r t s 2 8 ) , d ie für jeden S o n n t a g des Jahres zunächst e inen B i b e l s p r u c h , d a n n 
„eine bündige, charakter ist ische E r z ä h l u n g sit t l ich-rel igiösen I n h a l t s " u n d schließlich einen 
„Vers aus unserer reichen heimischen D i c h t u n g erbaul i cher A r t " bere i thä l t . Z u m 7 . S o n n t a g 
w e r d e n zuers t z w e i B i b e l s t e l l e n gegeben, u n d z w a r a u ß e r P s . 102 die bezeichnende Stel le 
2 . K o r . 9 : „ W e r d a kärgl ich säet, der w i r d auch kärgl ich e r n t e n ; u n d w e r d a säet i m Segen, 
der w i r d auch i m Segen e r n t e n " . Anschl ießend w i r d erzähl t , w i e i n das D a n z i g e r G e 
t r e i d e m a g a z i n des reichen H ä n d l e r s S a m u e l R i c h t e r e i n zehn jähr iger K n a b e k a m u n d u m 
e in A l m o s e n bat , v o m B u c h h a l t e r jedoch h inausgewiesen w u r d e . D e r G e t r e i d e h ä n d l e r sel
ber beobachtet, w i e der J u n g e i m F o r t g e h e n eine S t e c k n a d e l a u f h e b t ; i h n rühr t „die t r e u -

2 4) [F. Waser] : Angenehmes und Nützliches, Beispiel N r . 37. 
2 5) F. S. M a u r e r : Gottes gütige Wunderhi l fe , p. 128—133. 
2 6) [F. Waser] : Angenehmes und Nützliches, Beispiel 81. 
2 7) Ebenda, Beispiel 161. 
! 8 ) Gottes W o r t und Menschenwege oder Geschichtlich-erbauliche Lebensbilder auf Fest-, Sonn-

und Feiertage des Jahres, Stuttgart (1885); v g l . p. 40—44 (7. Sonntag). 
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herz ige A r t des K n a b e n " , u n d e r schickt i h n m i t e inem h a l b e n G u l d e n z u m Bäcker , d a ß e r 
f ü r d ie H ä l f t e B r o t k a u f e , d ie andere H ä l f t e aber zurückbr inge . Tatsächlich b r i n g t e r das 
G e l d zurück — u n d n u n schließt sich e in neues, para l le les M o t i v a n : noch ehe e r in seinem 
H e i ß h u n g e r z u essen beginnt , f a l t e t der K l e i n e die H ä n d e u n d spr icht e in G e b e t . D i e s 
f ü h r t d a z u , d a ß sich der H a n d e l s h e r r seiner a n n i m m t u n d i h n z u r Schule schickt ; schließ
l i c h w i r d der Pf legesohn der E r b e des U n t e r n e h m e n s u n d erhä l t d ie T o c h t e r z u r F r a u . 

Dieses P a r a l l e l m o t i v ist m i r M i t t e der fünfz iger J a h r e i n einer A r t Gründungssage od e r 
- legende w i e d e r begegnet. E i n e oberschwäbische N e u s i e d l u n g w u r d e nach d e m K r i e g v o n 
d e n Angehör igen einer evangel ischen F r e i k i r c h e , d i e schon i n der ungar ischen H e i m a t eine 
Brüdergemeinde gebi ldet h a t t e n , gebaut . N a c h der u n t e r den B e w o h n e r n a l l g e m e i n v e r 
bre i te ten E r z ä h l u n g k a m d i e S i e d l u n g d u r c h eine m e r k w ü r d i g e Sch ickung z u s t a n d e : V o n 
e i n e m Flücht l ingslager a n der m i t t l e r e n D o n a u z o g e i n K u n d s c h a f t e r m i t d e m F a h r r a d 
aus, u m sich nach Arbei tsmögl ichkei ten u m z u s e h e n . S p ä t abends k a m er, auf der R ü c k 
f a h r t schon u n d enttäuscht v o n seiner U n t e r n e h m u n g , i n das Städtchen, w o e r i n der 
P o l i z e i w a c h e Q u a r t i e r erbat . D i e P o l i z i s t e n i n f o r m i e r t e n den Bürgermeis ter , u n d dessen 
F r a u l u d den F r e m d e n noch z u einer e infachen A b e n d m a h l z e i t e i n . A l s e r t r o t z seinem 
großen H u n g e r v o r h e r d ie H ä n d e z u m G e b e t fa l te te , f a ß t e d ie F r a u V e r t r a u e n z u i h m 
u n d l ieß sich e r z ä h l e n ; d a b e i stel l te sich heraus, d a ß sie u n d i h r M a n n der gleichen rel igiö
sen R i c h t u n g angehörten . S ie v e r m i t t e l t e n d e m Flücht l ing eine A r b e i t s s t e l l e ; er z o g seine 
L a n d s l e u t e nach, u n d b a l d e n t s t a n d die statt l iche S i e d l u n g 2 9 ) . N o c h heute treten i n B e 
r ichten der B e w o h n e r die späteren V o r g ä n g e der P l a n u n g u n d des A u s b a u s v i e l f a c h z u 
rück h i n t e r dieser e i n d r i n g l i c h e n , b e i s p i e l h a f t e n ' D o k u m e n t a t i o n der Vorgeschichte . 

N a tür l i ch s o l l m i t d e m N a c h w e i s dieser M o t i v p a r a l l e l e nicht i n F r a g e gestellt w e r d e n , 
d a ß die Geschichte sich so ähnlich z u g e t r a g e n hat . D a s B e i s p i e l als eine überwiegend 
r e a l i s t i s c h e ' E r z ä h l f o r m k a n n sich bis z u e i n e m gewissen G r a d i n der R e a l i t ä t w i e d e r 
h o l e n . D a ß sich die Geschichte genau s o z u g e t r a g e n hat , ist z w a r w e d e r z u beweisen, noch 
ist d a m i t z u rechnen; auch die a n der R e a l i t ä t or ient ie r te E r z ä h l u n g hat ihre T o p i k u n d 
retouchiert ihre B i l d e r — ohne b e w u ß t e A b s i c h t im a l l g e m e i n e n — nach vorgegebenen 
M u s t e r n , u n d z u diesen M u s t e r n gehörte h i e r das M o t i v des . b e l o h n t e n G e b e t s ' 3 0 ) . A b e r 
u m g e k e h r t bedeutet eine gewisse T o p i k der E r z ä h l u n g keineswegs, d a ß sie f r e i e r f u n d e n 
ist oder ohne r e a l e n A u s g a n g s p u n k t präsent ier t w i r d . 

D i e W i e d e r h o l b a r k e i t solcher be i sp ie lhaf ten Geschichten ist sogar selbst w i e d e r u m z u m 
E r z ä h l m o t i v g e w o r d e n . I n d e m m e h r f a c h z i t i e r t e n Bändchen v o n S . F . M a u r e r w i r d unter 
d e m T i t e l „ D e r W a c h t e l r u f " 3 1 ) zunächst einiges über den G l e i c h k l a n g des menschlichen 
Gewissens m i t der N a t u r u n d m i t d e m „Seufzen der K r e a t u r " gesagt; d a n n w e r d e n B e i 
spiele d a f ü r l e d i g l i c h angedeutet , u n d schließlich w i r d eine entsprechende E p i s o d e v o n 

2 9 ) V g l . H e r m a n n Bausinger—Markus Braun—Herber t Schwedt: Neue Siedlungen, 2 . A u f l . , 
Stuttgart 1963, p. 96; Friedrich H e i n z Schmidt-Ebhausen: V o l k unterwegs; i n : Schwäbische 
Heimat , 4. Jg . (Tübingen 1953), p. 212—216; Michael Schmid: Szärazd-Eichenau, V o l k s k u n d 
liche Untersuchungen bei einer Gruppe ungarländischer Heimatverwiesener, Tübingen 1954 
(Ms.), p. 33—38. 

s o ) Zumindest in den weiteren Umkreis v o n Thompson Q 33 (Reward for saying of prayers) ge
hört das M o t i v . Für die Geschichte v o m Umwechseln der Münze ist mir keine Motiventspre
chung in Stith Thompsons „Motif - Index" geläufig, es sei denn, man bringt sie in Verbindung 
mit H 256 (Test of innocence). Dieser Unschuldsbeweis bezieht sich aber auf die W a h l zwischen 
A p f e l und Goldstück. 

3 1 ) F. S. M a u r e r : Gottes gütige Wunderhi l fe , p. 100 f. 
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e i n e m „ L a n d m a n n i n der S c h w e i z " k u r z e r z ä h l t : „Dieser L a n d m a n n , i n dessen D o r f k i r c h e 
das W o r t der B u ß e u n d V e r g e b u n g re ichl ich d u r c h einen f r o m m e n P f a r rer gepredig t w u r d e , 
w o l l t e dennoch dieser w a r n e n d w e c k e n d e n S t i m m e des Geistes e n t l a u f e n , u n d w a r eines 
N a c h t s a u f d e m W e g e z u m E h e b r u c h — m i t h i n z u m T o d e . D a h ö r t e r i m jungen G e t r e i d e , 
auf welches die Sterne so ernst herunterg länzen , d e n R u f einer W a c h t e l : w a c k de w a c k . 
W a c h e , sagt z u i h m die S t i m m e i n se inem H e r z e n , wache , spr icht der V o g e l , wache u n d 
bete. — D a h ä l t e r e inen A u g e n b l i c k s t i l l , i m z w e i t e n f ä l l t e r a u f seine K n i e , i m d r i t t e n 
ergießen sich die T r ä n e n i n n i g e r R e u e . W e i n e n d u n d t r a u e r n d , aber G o t t d a n k e n d , k e h r t 
e r u m i n sein H a u s z u den S e i n e n . U n d s o oft d ie böse L u s t sich regen w o l l t e , tönte auch 
der W a c h t e l r u f i m I n n e r n : , W a c h e u n d bete, ' u n d e r schrie z u G o t t i n C h r i s t o Jesu u m 
V e r g e b u n g u n d B e i s t a n d , u n d dieser h a l f . S o ist d e m M a n n e d u r c h eine W a c h t e l gehol fen 
w o r d e n , d a ß e r nicht i n Sünde u n d Schande f i e l . " 

D i e s ist d ie Beispie lerzählung, d ie — w i e w o h l d ie meisten dieser Geschichten — keines
wegs n u r i n diesem Büchlein abgedruckt ist, s o n d e r n w o h l noch i n manchen a n d e r e n , z u 
m i n d e s t i n „Schuberts , A l t e s u n d N e u e s ' " 3 2 ) , w i e der A u t o r ausdrücklich z i t i e r t . E r be
r i c h t e t nämlich n u n auch noch v o n der merkwürdigen W i r k u n g , d ie diese Geschichte bei 
einer f rüheren G e l e g e n h e i t ausgeübt hatte , als sie e in P f a r r e r aus Schuberts B u c h v o r t r u g : 
„ K a u m w a r e r nach geschlossener B i b e l s t u n d e a u f se inem Z i m m e r , als i h m j e m a n d m i t 
raschen Schr i t t en fo lg te . Es w a r e in M a n n aus seiner G e m e i n d e , der bisher der entschie
denste F e i n d des W o r t s w a r . Z o r n i g w o l l t e e r wissen , w o h e r d e r P f a r r e r das v o n i h m 
e r f a h r e n habe. A l s dieser erstaunt f ragte , w a s e r doch meine? e r w i d e r t e e r : , N u n , Sie 
haben e s j a heute a b e n d v o r der G e m e i n d e erzähl t , w a s m i r v o r e in igen T a g e n m i t der 
W a c h t e l passiert i s t ! ' D e m P f a r r e r w a r w u n d e r b a r z u m u t e . S c h w e i g e n d ho l te e r Schuberts 
Buch , schlug die Ste l le a u f u n d gab sie d e m M a n n e z u lesen. Dessen U n m u t v e r s c h w a n d 
w ä h r e n d e r las u n d machte der t iefsten B e w e g u n g P l a t z ; e r e rzähl te d a n n unter T r ä n e n , 
w i e es i h m ebenso ergangen sei, u n d g i n g nicht eher h e i m , als bis beide i h r e K n i e e v o r G o t t 
gebeugt h a t t e n . S o hat G o t t e i n zwei tes M a l d u r c h eine W a c h t e l e inen M a n n v o r schwerer 
Sünde b e w a h r t ! J a , W e g hat e r a l l e r w e g e n ! " 

G e w i ß , d i e V e r d o p p e l u n g k a n n h i e r eine epische S t i l n u a n c e sein, d ie z u d e m e inhäm
m e r n d e n M o r a l i s i e r e n der Be ispie le gut p a ß t . In A n b e t r a c h t des recht ungewöhnlichen 
M o t i v s u n d der etwas preziösen I n t e r p r e t a t i o n des W a c h t e l r u f s ist dies sogar w a h r s c h e i n 
l i c h . D i e V e r d o p p e l u n g f u n g i e r t aber a u f jeden F a l l gewiß nicht n u r als d i r e k t e r m o r a l i 
scher K e h r r e i m , s o n d e r n sie s o l l d ie , L e b e n s n ä h e ' solcher Beispielgeschichten bezeugen. 
Grundsätzl ich, so k o n s t r u i e r t e inze lne E r z ä h l u n g e n auch w i r k e n mögen, d a r f diese Lebens
nähe a n e r k a n n t w e r d e n — in d e m d o p p e l t e n S i n n e , d a ß die E r z ä h l u n g e n sich geben, als 
seien sie „aus d e m L e b e n g e g r i f f e n " , u n d d a ß d i e E r z ä h l u n g e n a u f das L e b e n zurück
z u w i r k e n streben. Selbst d ie Künst l i chke i t , m i t der i n v i e l e n solchen E r z ä h l u n g e n d e m 
V o r g a n g eine M o r a l angehängt oder u m g e k e h r t z u e iner M o r a l e in V o r g a n g k o n s t r u i e r t 
w i r d , d a r f über diese O f f e n h e i t ins reale L e b e n nicht hinwegtäuschen. D a s e twas alogische 
M o r a l i s i e r e n hat schon der P o p u l a r i t ä t v o n H a n s Sachs nicht geschadet — fast möchte m a n 
sagen: i m G e g e n t e i l . D a die N o r m e n als G a n z e s nicht re f lekt ier t w e r d e n , lassen sie sich i m 
e inzelnen d u r c h die kühnsten A s s o z i a t i o n e n be legen ; u n d die T e n d e n z z u r d i r e k t e n m o r a -

3 2) Es handelt sich um Got th i l f Heinr ich v o n Schuberts Abhandlungen „Altes und Neues aus 
dem Gebiet der inneren Seelenkunde" (1817—1841). H i e r w i r d eine Beziehung zur Romant ik 
sichtbar, deren Ausläufer man vor allen Dingen w i r d beachten müssen — etwa die verschiede
nen Abhandlungen zur seelischen „Diätetik". 

2 Volksüberlieferung 
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l ischen I n t e r p r e t a t i o n , d ie sich i n d e r Be ispie lerzählung ze igt , f o r d e r t g e r a d e z u V e r b i e -
gungen . D a s ,parabo l i sche ' D a s e i n des gläubigen P i e t i s t e n h a t eine säkulare E n t s p r e c h u n g 
i n den m o r a l i s i e r e n d e n B e t r a c h t u n g e n u n d E r z ä h l u n g e n nicht g a n z w e n i g e r .einfacher 
L e u t e ' ; d e m R e k u r s a u f bibl ische W e i s h e i t e n h ier entspricht d o r t der R e k u r s auf moral ische 
K e r n s ä t z e 3 3 ) . 

D i e m i t u n t e r etwas überspannte B i n d u n g der E r z ä h l u n g e n a n moral i sche M a x i m e n 
b r i n g t f r e i l i c h auch d i e G e f a h r m i t sich, d a ß diese B i n d u n g zerbr i ch t , d a ß sich also die 
Be ispie lerzählung v o n i h r e m m o r a l i s c h e n Z i e l p u n k t löst , u n d d a ß sie s o nicht m e h r unbe
d i n g t beispie lhaft , nicht m e h r b e l e h r e n d , sondern n u r noch u n t e r h a l t e n d ist. P f a r r e r W a s e r 
spricht in der V o r r e d e zu seinem B u c h 3 4 ) d ie B i t t e aus, „es doch nicht so zu lesen, w i e m a n 
die K a l e n d e r - H i s t ö r g e n l i s t " . D iese M a h n u n g w ä r e nicht nöt ig gewesen, w e n n das G l e i c h 
gewicht z w i s c h e n m o r a l i s c h e r B i n d u n g u n d poetischer F r e i h e i t , z w i s c h e n B e l e h r u n g u n d 
U n t e r h a l t u n g nicht i m m e r g e f ä h r d e t gewesen w ä r e . F ü r d i e Erzähl forschung g i b t dies 
d e m B e i s p i e l zusätzliches G e w i c h t : es ist of fen gegen andere E r z ä h l f o r m e n , steht m i t i h n e n 
i m A u s t a u s c h , befruchtet sie u n d w i r d v o n i h n e n befruchtet . Selbst w e n n m a n also a m 
gebräuchlichen K a t a l o g der E r z ä h l f o r m e n fes thal ten w o l l t e , w ä r e das B e i s p i e l , w i e es h ier 
i n e in igen S t r i chen a n d e u t e n d s k i z z i e r t w u r d e , v o n W i c h t i g k e i t . 

**) H i e r ist auch an den Gebrauch des Sprichworts zu erinnern. D i e v o n Mathi lde H a i n in ihrem 
Buch (Sprichwort und Volkssprache, eine volkskundlich-soziologische Dorfuntersuchung, Gie
ßen 1951) vorgetragenen Beispiele der praktischen F u n k t i o n v o n Sprichwörtern bezeugen die 
oft sehr locker assoziative Anwendung . 

**) [F. Waser] : Angenehmes u n d Nützliches, p. 9. 


