
Ir ) il Il ) i] ., (O 
li,,,}ll t,l\rii,\ Il,> IiR/,\(] ir-;

20CI6 -li'r';no;,,rcir 
A4)[[:ifl , i] \l(:OVA



.rihoEesk6 univerzita v deskfch Bud6jovicich
Pedagogick6 fakulta
KaEedra germani stikY

, ,

D p 1omova praee
Kindergestalten

in Volksm6rchen und Kunstmirchen

Autor : Tereza MYsl ivcov6

Vedouci diplomov6 pr6ce : Mgr.Radka Bene5ova, Ph'D

Datum odevzdSni:

Knihovna JU - PF

ilil llil] ilil ilil llil llil ffil ilil llil llil llil lffi3115172224

!

L

Tdma

I

I

l

l

l



AnnotaE ion

Thema :

Theme :

Kindergestalten in VolksmArchen

The children charact.ers in folk
und Kunstmarchen

tales and art tales

Das Ziel dieser Arbeit ist. dj,e Kindergestsaltsen in Volksmirchen

und Kunstmdrchen zu unterscheiden. Es wurden vor aIlem die
Kj,nde rge stalten von den Gebrudern Grimm mit den

Kindergestalten von Vert.reter der Romantik verglichen. Man hat
sich vor a1lem auf di,e CharakEeristik der verschiedenen

Kinderge stal-t en konzentriert, die Beziehungen zu anderen

Marchengestal ten interpretiert und verglichen. Man hat
versuchE sowohl die gemeinsamen, al-s auch die
unEerschiedl i chsten Merkmale der Kinderhelden in Volksmarchen

und Kunstmerchen zu f i,nden. In der Arbeit sind nicht nur

bekannEe MArchen interpretiert, sondern auch Mirchen, die bei
den MArchenerzdhl ern nichE hAufig vorkommen.

Focus of my work 1s to find differences bet.ween the children
characters in the folk tales und art tales. The children
characters were compared in the Grimm tales and in the tales
of the Representat j-ve s of the Romanesque period. The

characteristic of the children characters was compared, and

the connection with other tale characters was j-nterpreted and

compared. We tried to find common and diverse signs. In thj.s
work are desribed the well known tales and the tales which

aren't known for a common reader.
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Das Thema mej-ner Diplomarbeit ist ,,Die KindergestalEen in
VolksmArchen und in Kunstmarchen". In dieser vorliegenden

Arbeit habe ich versucht die Kindergestalten in VolksmArchen

von Kunstmarchen zu unterscheiden. was die Auswahl von MArchen

betrifft, habe ich mei-ne Arbeit auf die M5rchen von den

Gebrudern Grimm und auf die MArchen von Vertreter der Romantik

beschrenkt. Der Grund daftr: Die Kunstmarchen werden al-s die

Epoche der Romantik bezeichnet, sie sind in der zeiL

entstanden, in der die Gebrtder Grimm tatig waren und die
Vertreter haben versucht sich mit dieser neuen Gattung in
irgendwelcher Weise von den Grimms zu unterscheiden.

In dieser Arbeit habe ich nur die MArchen interpretiert,
wo das Alter der Kinder erwAhnt wurde. Durch die Zeit habe ich
festgestsefft, dass es schwierig ist, die Kindergestalten in
den Kunstmarchen zu finden. Die MArchenerzAhler haben die
Kinder nicht hAufig in die Hauptrollen eingesetzt, es waren

meistens die Erwachsenen, Tiere oder andere Gestalten. Ein

Marchen braucht nicht Kindergestalten damit sie von den

Kindern gelesen wird.
In meiner Arbeit habe ich mich meistens auf die Umgebung

der Kinder konzentrier!, wie die Kinder aufwachsen, welche

Beziehung sj-e zu ihren Eltern haben, z\) anderen

MArchengestal ten. Die VerhAltnissen und das Verhalten zwischen

verschiedenen MArchengestal ten sind ganz wichtig, man kann das

Kind besser charakteri s ieren . Ich habe auch beschreibt, wie

sich die Kindertypen mit verschiedenen Situationen
ause inanderset z en wie z.B. mit der Vertreibung aus dem Haus.

Ich habe versucht die verschiedensten Unterschiede, aber auch

Gemelnsamkeiten zwischen den Kindergestalten zu finden.

Bei den VolksmArchen habe ich mich entschieden das wohl

bekannteste Marchen,,Rotkappchen" zu analysieren.

1-. Einleitung
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Ich habe mir die Frage gestelIE, wie sich das

VolksmArchen durch die Zeit verandert hat, ob es uberhaupt zu

einer grundsdtzlichen Veriinderung gekommen ist. Ich habe mich

nur auf die Kindergestalt von Rotkappchen konzenErj-ert und

mj-ch gefragt, wie sich Rotkappchen verAnderE hat. Ich habe

zwei verschiedene MArchenerzAhler mit dem RoEkappchen von den

Gebrudern Grimm verglichen. Bei den Kunstmarchen habe ich fur
mj.ch drei verschiedene Marchen interpret.iert, die etwas

Gemeinsames haben. Ihre Protagoni st innen sind MSdchen, die
sich von der RealitAt aus verschiedenen Griinden in ihre
PhanEasie, in die Traume versetzen und ersE in ihren Traumen

sich etwas MArchenhafEes abspielt.. 1n den Phantasien versetzen
sie sich in eine vo11ig andere Ro1le.

Bei den unterschiedl ichen Kindergestalten habe ich
versuchE gemeinsame Merkmale zu finden, ob sich die
Kindergestalten in den MArchen mit dem wirklichen Leben

identif izieren konnen.
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2.Das Kind im 19.,fahrhundert

2.1.Die Ankunft des Kindes

Die Ankunft des Kindes war ein groBes Ereignis, es wurde

alles Notige eingekauft, der Name wurde gesucht und das

Geschlecht wurde vorausgesagt. Die Geburt brachte auch eine

Umw6lzung in die Familie hinein, aus einem jungen Mann wurde

ein Vater, aus einem MAdchen wurde eine Mutter. Das Kind wurde

ein Erbe, die Zukunft der Familie. Zu den groBen Erwartungen

gehorten auch Sorgen, einerseits aus der erwartenden Geburt,

andererseits Befurchtungen von der neuen efterLichen RoIIe.

Die Freude und das Glucksgefuhl iiberwiegte a11es. Es konnte

aber auch so gewesen sein, dass die ganzen Jahrhunderte das

Kind bedeutungslos war, es hatte kein Statut, keinen wert., es

war nur eine Phase des Erwachsenen da sej.n. Solche Beziehung

zu dem Kind, zu ej,ner Person, die nicht vollkommen war,

bedeuEungslos und unstabil, begleitete die Vergangenheit der

Menschheit. Den Beweis dazu kann man in der mittelalterlichen
Kunst finden, bis zum !2 ,fahrhundert kannte die Kunst keine

Kindergestalt. In dem 15. und 16. .Tahrhundert erschienen schon

crabsteine mit der Ahnlichkeit der Mutter und des SAuglings

wie ein beredter Beweis von dem Tod der GebArerin und des

neugeborenes Kindes bei der Geburt.

2.2.DLe Beziehung zu dem Kind

Ob unsere Vorfahren zu eigener Nachkommen eine kalte und

gleichgultige Beziehung hatten oder es nicht entsprechend

ausdrucken konnten, dazu findet man leider keine definitive
Antwort. In den sechziger Jahren 20..fahrhundert erschienen

zwei gegensiitzliche Meinungen.
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Am Anfang standen sie st.ark gegeneinander, heute sind sie

mifd modifiziert und suchen gemeinsam eine ausgehende

Position.
Die erste Meinung, die am Anfang der sechziger Jahre

ausgesprochen wurde, war von dem franzosischen Forscher

phi-11ippe Aries. Heute unterstiiEzen und enEwickeln die Meinung

Elisabeth BedinEer, DanieIle Alexander -B idon, Edward Shorter,

Lloyd de Maus u.a. Ihre Meinungen sind fur unsere gegenw6rtige

Auffassung schockierend. sie sagen, dass in der

mitteL alterl ichen und in der f rtihesten neuzeitlichen Periode

die Gesellschaft keine Beziehung zu dem Kind hatte, sie war

nicht fahig die Spezifitat des Kindes z\ respektieren' sie

wusste gar nichts dariiber. soba]d das Kind ohne der taglichen

PfIege der Mutter existieren konnte, d'h' aIs es 5 oder 7

Jahre aIts wurde, gehorte es in die welt der Erwachsenen'

Zwischen den Eltern und dem Kind entwickeltse nie ein richtiges
Gefuhl , der mogliche Grund dafur: die hohe Kindersterbl ichke i t

schloss das Gefiihl vorher aus. Fur die Bestetigung solcher

Glei chgul t igkeit existieren viele Bewej'se, die man z'B' in der

Korrespondenz finden kann.

Erst die zweite HAlfte 18 . Jahrhunderts gab dem Begriff

Kindheit und der MuEterschaft einen konkreten Inhalts ' Die

Rokoko Kunst zeigt das Interesse an der Welt der Kinder, an

der Familie, sogar an der welts der Spielzeuge ' Diesem

.fahrhundert lag viel an den Menschen, die die Arbeitsskraft

doch darstsellten. Die Entwicklung der Population wurde bei den

celehrten und sogar bei den Herrschern verfolgt' Eine neue

Wissenschaft ist entsstanden - Die Demographie '

Die Gegner waren anderer Ansicht: Das Kind hatte sein

eigenes Statut im Mittelalter und in der fruheren Neuzeit,

schon damals waren die Kinder geliebE, die Eltern waren uber

ihren Tod verzweifelt.
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Schon die mittelalterliche medizinische, didaktische und

retigiose Literatur konzentrierte sich auf die PfIege und die

Erziehung des Kindes seit dem zarLe1rr Al-ter und auch auf die

schwangere Frau, auf die GebArerin. Im Verlauf L5 '

Jahrhunderts erschienen Portrate von Kindern, der Grund dafur:

es war die Bemuhung im FaIIe des Todes das Bitd des Kindes zu

erhalten. Man fand auch die Portrate der Eoten Kinder' Mit

diesen Argumenten ist man zu einem Entschluss gekommen, dass

die Kinder von ihren ELtsern geliebt waren. Das alles bl-eibt

rein hypothetj_sch. Man konnte viele Beweise der liebevollen

Eltern finden, aber auch Beweise der Iaxen Haltung der Mutter,

die ihre Kinder den Sdugammen uberlassen haben, es passiert im

westeuropa vor aIlem in Frankreich. Dieser Gewohnheit das Kind

gleich nach der Geburt der anderen Frau zu uberlassen, scheint

heute unbegreifbar, es hing damals mj-t der Emanzipation der

Frau und ihrer gesellschaftlichen RoIle zusammen'

2.3.Die Kindheit

Die mit tef al terl ichen schriftstefler behaupteten, dass

die Kindheit und die Jugend in 3 Etappen verlaufen, die den

Anfang von Lebenslauf von 7 zykLen bilden. Laut der antischen

Tradition dauerte jeder Zyklus 7 ,fahre. Die Nummer 7 stellte

etwas Magisches vor, 7 war die Zahl der groBen Pfaneten und

den Tagen in der woche.

Der fruhe Kj-ndesalter ,,infantia " dauert bis zum

T.Lebensjahr, es endete mit dem Austausch von ZAhnen und dem

Ende der Sprachentwi cklung .
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In dieser Etappe ist das Kind nicht strafbar ' Danach

folgte die Etappe der _ Schulal-ler, der von den Gelehrten

,,pueritia", aus dem Iateinischen ,,purus" ,,sauber" abgeleitet

war, der Grund dafur: den Kindern fehlt die FAhigkeit der

Zetgung. Diese unreifen Kinder waren schon teilweise strafbar.
Diese Etappe endete mi! dem 14. Lebensjahr. Danach folgte die

Adoleszenz, das Ietzte Lebensabschnitt vor dem ,,reaLen"

wirklichen Leben. Die einzelnen Phasen def ini-erte auch das

Osterreichische Burgerliche Gesetzbuch aus dem ,fahre 1811.

Die erste Etappe hielt man fur die wirkliche Kindheit.

Dj-e erste Etappe ist auch die einzige Domane der Frauen. Die

,fungen und MAdchen sahen bis zum 3,4.Lebensiahr gleich aus.

Ein Junge in dem Rock das war eine SelbstverstAndigkeit, die

bis das Ende lg.,Jahrhundert dauerte.

2.4.Die Beziehung vater x Tochter

2.4.7.die Ro77e dee vatere

Bis zum ersten Weltkrieg waren nicht so viele Manner, von

der Welt der Wiegen und Kinderkleidung begeistert, aber schon

im Mittelalter gab es Ausnahmen. Manche Autoren sprechen von

der schonen Beziehung zwischen dem Vater und dem Kind. Der

Vat.er war jedoch meistens auGerhalb des Hauses, und deswegen

hat man die Kindsfrauen beschaffen. Es waren Erzieherinnen,

die dem Kind gutes Benehmen beibrachten wie z.B. ej-ne Achtung

vor dem Vater zu haben. Der Vater hatte einen grol3en Respekt

in der Familie. Der Vater saB immer an dem Hauptende des

Tisches, er bekam als erster das Essen, die besten Stucke.

Der Vater entschied uber a1Ies, er handelte sehr streng

und war zustAndig fur die korperlichen Strafen.
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Die AutoritAt der EIt.ern zeigte sich auch so, dass dj.e

Kinder den Eltern gesiezE haben, bis zum Anfang des 19 -

Jahrhunderts haben die Kinder und EItern in der adeligen

cesellschaft siezte man, und der Dienerschaft duzte man.

Danach kam es zv einer Anderung: Der Dienerschaft und der

Eltsern siezEe man und dem Kindern duztse man. Die kleinen

Kinder duzten immer der MuEEer oder der Frau, die sich um sie

kiimmertse. Die Mut.t.er $raren um die hohe KindersE erbl i chke i t
besorgt, uber die die Gesellschaft ratlos war. Schreckerregend

wurde es in dem Fundort, der Grund ein Kind in solchem Fundort

zu lassen waren mehrere: keine Finanzmittel, unehrliches Kind,

kein wohnort.. In den ,fahren 1810 - 1814 reichte die

Kindersterbl ichke i E in den Tschechischen Landern 28?, in den

anderen LAndern sah es so aus:

WiirEenberg

Bayern

oeterreich
Frankrei ch

31-,25*

30,84*
25,53*
77,07*

Die Sauglings - und Kinders t erbl i chke it sank langsam in den

4oger Jahren 18 . ,Jahrhundert .

In jedem Zeitabschnitt der Vergangenheit kommt es zu dem

Zeichen der InfantilitAt - absichtliche und bewusste Tot.ung

des Kindes.
Wenn die Mutter das Kind t.otete, bekam sie lebenslange SErafe,

wenn es ein unehrliches Kind war, bekam sie 10-15 Jahre und

wenn das Kind wegen der nachlAssigen Pflege starb, bekam die
Mut.t.er 5 - 10 Jahre .
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Die meisten Kinder starben nach der Geburt, uber 4* der

Sduglinge Alter aIs 7 Monaten starben an die Pocken, an den

SteckhusEen, DurchfaLl. Es waren nichE nur Krankheiten,

sondern auch schlechte Hygiene, kein Schutz vor der sonne,

nichts ausreichende Qualifikation der Hebamme usw.

wenn das Kind geboren wurde, lag es in der wiege, nur die

armen Frauen nahmen ihr Ki-nd ins BeEt. Die Betten erschienen

in der zweiten 19 . ,fahrhundert , manche Arzle waren dagegen das

Kind zu schaukeln: es schadet dem Gehirn. Bi-s zum 19

Jahrhundert war das Kind ni-cht regelmiiBig gebadet und

umgewickel-t, ab dem 19. JahrhunderE wurde das titige Baden-

bis auf die armen Familien eine Regel geworden, sowie das

Umwickeln. Die Kinderwagen erschienen um das Jahr 1880, auf

dem L,ande nahmen die ElEern die SAuglinge auf das Feld wo die

Kinder auf einer Stoffunterlage lagen

Was der Nahrung der SAuglinge und Kinder betrifft war das

MoEto: ,,dickes Kj-nd, gesundes Kind". Die Arzte empfohlen den

MutEern ihre eigene Kinder zw stitlen, damit man die hohe

Kinderstserbl i chke i t verhindert.
Das Kuscheln mit den Kindern war nicht gewohnlich wie

heute, auf dem Lande war es sehr selten. Dem Kindern wurde

gesungen, es wurden MArchen erzAhlE, aber der physische

KontsakE, streicheln, kussen war ungewohnlich. Ein Kuss nach

dem Gebet vor dem Schlafen war oft einzj-ges Zeichen der

elterlichen Liebe. Die ElEern bemuhten solches Kind zu

erzogen, das fAhig ist in einer harten Welts z\7 Ieben. Ein

verwohntes Kind war ein Synonym der Schlecht.igkeit. Nicht alIe
Kinder hatten Gluck bei der Mutter aufzuwachsen. In der ersten

HAlfte lg.Jahrhundert erschienen in der Europa

Erz i ehungs inst iEut ionen, die fur die Pflege der SAuglinge und

Vorschulkinder bestimmt waren. In dem westeuropa stellten
diese Institutionen eine Hj.1fe der Mutter dar, die vor alIem

in den Fabriken gearbeitset haben.
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2.4.2.Die CeburL der Tochter

I

I

l3

Die Geburt der Tochter bedeutete zumeist eine

EnttAuschung. Die aIEen Zivilisat.ionen haben es sogar

drastisch gelost, sie toteten das weibliche Geschlecht. Die

Miidchen waren ofter weggelegt und im Allgemeinen haE man denen

weniger Pflege gewidmet, weniger Konzentration und

Aufmerksamkeit. Die Geburt des MAdchens hatte auch einen

okonomischen Verlust, es war die Frage der Mitgift.
Es waren vor aI1em die Vater, die von der Geburt des

MAdchens entstauscht waren. Manchmal mussEe der Vater zuerst
eine Beziehung zur TochEer bilden. Im AlJ.gemeinen konnte man

sagen, dass die Eltern am zufriedensten waren, wenn beide

GeschLechter in den Nachkommen vertreten waren. Der Sohn

musste nicht not.wendig Erstgeborene sein, die Redensart

,,Zuerst das KindermAdchen, dann der Junge" beweist, wie hoch

die Hilfe des Midchens, die die Geschwister gehutet hat,
geschatzt wurde. Die Tochter und die Mutter standen sich sehr
nahe, ihre Beziehung war mehr vertrauter. Die Mutter prahlte
mit ihrem Sohn und mit der Tochtser teilte sie ihre Freude und

Entteuschungen.

Die Kinderwelt fLoss mit der Welt der Erwachsenen

zusammen, vor a1lem mit der Frauenwelt. Das Kind hatte nicht
Iange ZeiE seinen eigenen Raum, eine Kinderecke, geschweige

ein Zimmer. Ein Kinderzimmer erschien erst im

l9.,Jahrhundert.Seit der Hdlfte des 19 . ,fahrhundert s kommt es

zur Anderung des L.,ebenssEiles, in den Familien erscheinen

RAume, die fur die Kinder best.immts sind. fn den adeligen, aber

auch in den Burgerfamilien lebten die Ki-nder der beiden
Geschlechte in einem gemeinsamen Zimmer. Die Ausstattung $rar

st.ereotyp, ein Kj-nderbeEt, tiber das Bett ein Bild mj-E e j.nem

Heiligen und MobeI.



2 . 5 . Ki.nder und die SPielzeuge

Was den Kindern nicht fehlte waren die Spielzeuge, sie

haben auch ihre Historie. Sj-e existierten schon in der Urzeit,
wir finden sie im Altertum und MittelaIter. Obwohl sie Iange

hauslich gemacht waren, waren sie sehr schon und scharfsinnig.
Sie waren ein Attributs der Geschlechter. Das Pferd gehorte zu

den ublichslen Spielzeugen der Jungen, ebenso wie ein Wagen,

eine Holzmuhle, kleine Gej.gen und die Trommel .

Die Jungs haben ebenfalls mj.t den Soldatsenf .iguren

gespielt, beliebt waren die einfachen mechanischen Spielzeuge.

Die MAdchen aus den privilegierten StAnden hatsten Puppen mit

eigener Garderobe, es war ofE sehr teuer.
Bei den armen Kindern waren die Spielzeuge biJ-1iger, es

reichte eine reiche und zuverlAssige Phantasie. Aus Holz

gemalEe Puppen, ohne oberen und unEeren Gliedma8en, man hat

sie zu Hause gemacht, oder auf den Markten gekauft. Manchmal

haben die Kinder mit den Henkeln gespielt. Nicht jedem Kind

war das Spielen gegonnts. Die armsten mussEen arbei!en, sie
haben die jungeren Geschwister gehutet, in der Kuche geholfen,

auf dem FeId geholfen. In meisten FAl1en hat es die Miidchen

betroffen. Manche Mut.Eer dachten, dass das SpieJ-en nur eine

ze i t.verschwendung ist. Im Verlauf des l-9.,Jahrhunderts horEen

die MAdchen mit dem Spielen zwischen dem 10. und 72.

Lebensjahr auf. 19. ,.fahrhundert bedeuEeE auch den Bruch in der

HisE.orie der Spielzeuge. Fur die Madchen wurden Puppen mit

echtem Haar hergestell,t, Mari.onett enwagen, Miniaturz immern,

Geschirr, fur die ,fungs gab es Schaukefpferde, Soldaten. Zuge,

Tiere, vor aI1em aus HoIz und Stoff. Die Puppen hacten eine

Ahnlichkej.t der jungen erwachsenen Damen.

Sehr beliebt war fur die Kinder Marionet t enEheater . Das ,Jahr

1903 j,st das Jahr des ,,Teddy Bears".
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Die zeit des Kinderspielens endete fruher al-s heut.e, und

es hing davon nicht ab, woher das Kind abstammte. Dj.e El-tern

und die Erzieher toLerierten das Spielen wAhrend der Schulzeit
des Kindes. Die SchuLzeit beginnt im Jahre von sieben Jahren.

Die Jungs aus den burgerlj.chen Famifien gingen in die lokaLe

Schufe, manchmal waren sie der Mutter weggenommen und waren

dem Hauslehrer anvertraut oder einer Bildungsinstitution. Die

MAdchen blieben zumeist zu Hause.

Die reichen Miidchen gingen in die Klosterschufen. Die

Erziehung des MAdchens hing von der Mutter ab.1

3 . M5rchen

,,cebt mir Mdrchen - da liegt doch der stoff zu alIem
cro3en und Schonen", seufzte Friedrich Schi1ler, als er im

Sterben l-ag. (ScurIa, Seite 71).
MArchen begleiten uns das ganze l-,eben, sie besitzen eine

Eigenschaft, die uns auf einen Augenblick in eine vollig
andere Ro11e bringen kann, auf einmal ist man ei-ne Prinzessin,
die gerade vor dem bosen Drachen furchtet, oder auf einmal

fliegt man auf dem fliegenden Teppich. Gerade diese Momente

verdanken wir den Sammlern, den AuEoren dieser unglaublichen
f aszinierten ceschi-chten.

I Mehr iiber dieses Thema kann man in dem Buch lesen: Milena Lenderovd ; K hiichu a k motlitbd, funa
v minuldm stoleti, Praha, Mladd Fronta, 1999, in dem Kapitel: Od kojence k dEvd6tku aneb od koldbky ke Skolce
(Seite 11-38)
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3 .l.Vo1ksmdrchen

Nach Winfried Freud ist ,,VolksmArchen ein problematischer

Begriff, da das VoIk als kollektiver ErzAhfer nicht greifbar

ist und jeder a1s Vofksmarchenausgegebene Text deutliche

spuren individueller Bearbeitsung tragt". (Freud, 1995, Seite

t82)

,,AIs ProEoEyp konnen die Kinder- und HausmArchen der

Grimm gelten. Inhalt. Motive und im wesentlichen auch die

tragende Symbole entstammen der oft mundlichen Uberlieferung.

Durch Kontamination mehrerer Versionen, Umst rukturierung oder

Handlung und homogene SEilisierung entstsand ein

charakteri sE i scher, unverwechselbarer Marchentyp". (Freud,

1996, Seitse 182).

.Tohann Gottfried Herder haEEe schon im Jahre !777 ijber

das WesenEliche der MArchen geschrieben : ,,Sj-e sind
gewj.sserma3en Resu1tsat. des volksglaubens, seiner sinnlichen
Anschauung. Kriif te und Triebe, wo man Eraumt, weil man nicht
siehet, und miE der garrzerr t unzerteilEen und ungebildeten

Seele wurket,' also ein groBer Gegenstand fur den

Geschicht sschre iber der Menschheit, den Poeten und PoeEiker

und den Philosophen". (Scur1a, Seite 72) .

Herder hat erkannt, dass das MArchen z! seiner ZeiE

bedeutungsvoll geworden war, nicht nur fur die Ktinstler,
sondern auch fur die historische Forschung.

wenn wir uns die Frage st.el-1en, wer der ,,Grunder der

VolksmArchen und durch wen der Begriff entstanden ist", falfen
den meist.en Leuten die Gebrtider Grimm ein.

l6
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3.1.Gebriider Grirtn und Volkem5rchen

IIHOCESKA UNIVERZITAI 7
v'aEsKVcH BUDEJovlcicH

pFna(:octcKA FAKULTA

Der Begriff ,,VoTksmArchen " wurde von ,Jacob Grimm geprAgt.

Ich mochte hi-er nicht. von dem Leben und Werk dieser Autoren
schreiben, weil es nicht der Ziel mej,ner Arbeit ist und weil
es meiner Meinung nach schon viel getan wurde. was ich machen

mochte ist. mich mit dem Begriff VolksmArchen beschAftigen und

zwar aus der Si,cht der Bruder Grimm und anderen Autoren. Sehr

viele Antworten allein zu den MArchen, zu ihrer Verarbeit.ung,
finden wir in den Vorreden der Bruder Grimm:

,,Was die Weise betrifft, in der wir hier gesammelt haben,

so ist es uns zuerst auf Treue und Wahrheit angekommen. Wir
haben nAmlich aus eigenen Mitteln nichts hinzugeseE.zt, kej,nen
Umstsand und Zug der Sage selbst verschonert, sondern ihren
InhaIt so wiedergegeben, wie wir ihn empfangen hatten; dass

der Ausdruck und die Ausfuhrung des einzeinen groGenteils von
uns herruhrt, versteht sich von sel-bsE, doch haben wir jede
Eigentilmlichkeit, die wir bemerkt.en, zu erhal-ten gesucht, um

auch in dieser Hinsicht der Sammlung die Mannigfat t igkeit der
NaEur zu fassen. Jeder, der sich mit Ahnlicher Arbeit befasst,
wird er ubrigens begreifen, dass dies kein sorgloses und
unachtsames Auffassen kann genannt werden, im Gegenteil- ist
Aufmerksamkeit und ein Takt notig, der sich erst mit der Zeit.
erwirbt, um das einfachere, Reinere und doch in sich
Vollkommenere von dem VerfAlschEen zu unterscheiden,' . (Bruder

Grimm, 1988, Seite 34-35)

,fe treuer die ,,aIten Mirchen,. aufbewahrt werden, umso

mehr enE.halten sie fur die Grimms an ,, Kinderwahrhe i t'. . Denn

,,diese Wahrheit ist am Ende eine der alten Menschen,'(...)die
aLten Mdrchen.
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so hej-Bt es in der Vorrede von 1812 leben, wo sie noch da

sind, .So, dass man nicht daran denkt, ob sie gut. sind oder

schlechE sind, poetisch oder abgeschmackE, man weiB sie und

J.iebt sie, weil man sie eben so empfangen hat., und freut sich
daran ohne einen Grund dafur, so herrlich ist die

Sirte (...) ". (Wi1d, 1990, SeiEe 119) .

Von dem ,,alten MArchen" schreiben sie noch mit dem

zusammenhang mit der uberlieferten Naturpoesie:

,,Aus dem alten MArchen ergebe sich leicht eine gutse

L,ehre, eine Anwendung fur die Gegent art, es war weder ihr
zweck, noch sind sie darum erfunden, aber es erwd.chst daraus,

wie eine gute Frucht aus einer gesunden Bluthe ohne zuthun der

Menschen.

Darin bewdhrt sich jede echte Poesie, dass sie niemals

ohne Beziehung auf das Leben seyn kann, denn sie ist aus ihm

aufgesEiegen und kehrt z! ihm zuruck". ( WiId, ]-990, seite
r,19-120)

Dj.e Gebrtider Grj,mm versuchten auch zwischen Sage und

MArchen zu unterscheiden: ,,Das MArchen isL poetj-scher" und

damit der selbst poetischen Daseinsweise der Kinder verwandt

(...) ". .,Die MAhrchen sind af so sind Lheils durch j.hre AuGere

Verbreilung , theils ihr inneres Wesen dazu besEimmE, den

reinen cedanken einen kindlichen weltbetrachtung z! fassen,

sie nAhren unmittelbar, wie die MiIch, mild und lieblich, oder

der Honig suG und sAttigend, ohne irdische Schwere (...) ". ,,Die

Sage hingegen sei historischer, sie hafte an etwas Bekanntem

und BewussEem, an einem Ort oder einem durch die Geschichte

gesicherten Namen". Die Sagen dienen in den Augen der Grj.mms

,,schon zu einer stArkeren Speise, " Eragen ,,eine einfachere,
aber desto entschiedene Farbe" und fordern ,,mehr Ernst und

Nachdenken". Gemeinsam jedoch stehen MArchen und Sagen a1s

Gat!ungen des wunderbaren der Geschi cht sschre j.bung gegenuber

(.,.).



,,Die Kinder gl-auben an die wirklichkeit der Marchen auch das

Volk hat noch nicht ganz aufgehort, an seine Sagen zu glauben,

und sein Verstand sondert nicht darin (...) ". (Wi1d, 1990, Seit.e

119)

Sehr umst.rittenes Thema was die Volksmdrchen der Bruder

Grimms angeht, war dj-e Frage, ob diese MArchen uberhaupt fur
Kinder bestimmt sind. In einem Brief an Achim von Arnim vom

28.1.1813 schreibt. .Tacob: ,,Sind denn diese Kindermirchen fur
Kinder erdacht und erfunden? Ich glaube dies so wenig, als ich
die allgemeine Frage nicht bejahen werde: ob man uberhaupt fur
Kinder etwas Eigenes einrichten musse?" ,,was wir an

offenbarten und traditionellen Lehren und Vorschriften
besitzen. das erfragten AIte wie Junge, und was dj-ese davon

nicht begreifen, iiber das gleite! j,hr cemut weg, bis dass sie
es lernen (...) " . (Reiner Wi1d, 1990, Seite 120 ) ..:,

In ihren Vorreden schrieben die Grimms zu diesem Thema

folgendes:

,,wir suchen die Reinheit in der Wahrheit einer geraden,

nj,chts Unrechtses im RuckhalE bergenden Erzihlung. Dabei haben

wir jeden fur das Kindesalter nicht passenden Ausdruck in
dieser neuen Auffage sorgfAltig geloscht. So11te man dennoch

einzuwenden haben, dass Eltsern eins and das andere in
Verlegenheit setsze und ihnen anst.oBig vorkomme, so dass sie
das Buch Kindern nicht geradezu in dj-e HAnde geben wolLten, so

mag fur die einzelne FAIIe die Sorge begrundet sein, und sie
konnen dann leicht eine Auswahl treffen : j-m ganzen, das heiBt
fur einen gesunden Zustand isE sie gewiss unno!ig". (Bruder

Grimm, 1988. Seite 3I)
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Es exj,stieren un!erschiedl i che Meinungen zu Grimmschen

Marchen, positsive, aber auch negative, auch wenn es manchen

Leuten nicht gefA11t, sie mussen sich klar machen' dass wir

ohne diesen Leutsen keine richtige Kindheit halten, ich neige

zu der Meinung von Hortst Kunze : ,,Jedes einzelne MArchen in

derGrimmschenFassungundind.emGrimmschenM5rchenstilist
ein Kunstswerk und tragt dadurch in hohem MaBe zu

ktinstlerischen und sprachJ.lchen Erziehung heranwachsender

Menschenkinder bei". (Doderer, 1959, Seite 148)

4.Die Entwicklung von Rotkappchen

Seit 150 Jahren ist RoEkAppchen der Deutschen liebstes

weibliches Kind, es gibc kaum Menschen, der die Geschichte des

kleinen Madchens nichts kennt. Das siiBe kleine MSdchen, fein

gekdmmt, im sauberen Kleidchen, mit weiBen Strumpfen, den Korb

uber den Arm und das rote KSppchen auf dem hiibschen Kopf ' so

wurde sie von vielen Illustratoren dargestellt'
Durch die zeLL sind sehr viele Verarbeitungen des

Rotkappchens entstanden und obwohl sie die gleiche Geschichte

erzAhlen, unterscheiden sich. Ich mochte hier an 3

VerarbeiEungen zeigen, wie sich die Kindergestalt der

Rockiippchen und die Beziehungen den anderen GescalEen

gegenuber verAnderE haben.

20



4.L.RotkaPPchen bei Grinuns

,,Es war einmal eine kl,eine suBe Dirn, die hatte jedermann

lieb (...) " . (Grimm, 1988, Seite f74) mit dieser bekannten

FormeL bringen uns die Gebruder Grimm in ein von den

bekanntesten MArchen uberhauPt .

Schon in d.er zweiten Zeile erfahren wir, wem Rotkappchen

diese Rofle der su8en Dirne mit dem Roten Klei'd verdankt, es

is! die GroBmutter, von ihr stammt die Kappe ,,von rotem

Sammet" (Grimm, 1988, Seite )-74) . Sie hat das Kind ,dn

allerliebsten" (Grimm, 1988, Seite f74) und sie ist ohne

Zweifel eine Schlusselfigur der Handlung. Ohne sie wiire in

dieser Geschichte gar nichts passiert. Obwohl man kaum

Informationen von der GroBmutter bekommt, macht sie solchen

Eindruck, dass sie alles fur das Rotkappchen machen wurde und

das Rotkappchen ist durch sie sehr verwohnt. Das ist auch

aIles, was wir von der Grof3mutt.er erfahren.

Die Beziehung des Rotkappchens und der GroBmutter ist

sehr positiv, es ist ihre einzige Enkeltochter, die GroBmutter

wurde al-Ies fur es machen wurde.

4.7.7.Rotkdppchen und ihte Mutter

Die Beziehung der Mutter zur RotkAppchen kommt schon ein

Bisschen kalt vor, al1es was man von dieser Beziehung erfAhrt,

findet man gleich am Anfang des MArchens. Der ganze Dialog

zwischen RotkAppchen und ihrer Mutter besteht nur aus Befehlen

Rotkippchen gegenuber, man findet kaum einen Salz, der die

Mutter in einer Position der liebenden Mutter ste11L. ,,Sei

aber hubsch artig (...) geh auch ordentlich und lauf nicht vom

Weg ab, sonsE fA11st du und zerbrichsE das GIas, dann hat die

cro3mutter nichts". (Grimm, 1988, SeiEe 175)
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Auf einen Moment glaubt man eine sorgende Mutter gefunden

zu haben, die sich um ihr Kind furchtet, sie weiB wie wej-t die

GroBmutter wohnt. und wie gefAhrlich es sein kann, sie warnt

aber die Tochter vor den Gefahren, die ihr zustoBen konnen

nicht, sie sorgt sich nur um die materiellen Sachen, um das

zerbrochene Glas.

Und noch ihre Bemerkung ,,und wenn du in ihre Stube

kommst, so vergiss nicht guten Morgen zu sagen, und guck nicht

erst in a1len Ecken herum" . (Grimm, 1988, Seite 175) Mit

diesem Satz versucht sie ihrem Kind gutes Benehmen

beizubringen. Zweifellos spurt RotkAppchen, wie wichtig der

Mutter das Thema ist, denn es reagiert darauf und gibt ihr die

Hand, um seinem Versprechen mehr Gewicht zu geben. Es is! ein

Zeichen, das die Mutter braucht um zufrieden zu sein.
Obwohl die Mutter in j-hrer Erziehung sehr streng und

prdzise ist, ignoriert Rotkdppchen die mutterlichen
Anweisungen und handel! nach ihrem eigenen Gewissen. Diese

Reaktion ist garrz gewiss nicht darauf zuruckzufthren, dass

RotkAppchens Mutter etwa durchset zungs schwach w5re. Sie ist es

nicht. Niemand wird an ihrer erzj-eherischen Kompetenz oder an

ihrer Autorilat zweifeln.
Viele Mutter, die ihre Kinder Ahnlich erziehen, sind vom

ErfoIg dieses Erziehungsstilles genauso uberzeugt. Er hat

schlieBlich ,fahrhundertal te Tradition und galt ebenso lange

als der einzj.g richtige und als der einzig erfolgreiche. Das

Verhalten der MArchenheldin ist kein EinzelfaII. Es ist viel
eher typisch. Seit Generationen haben Kinder getan, was

RotkAppchen im Merchen tut : brav ja gesagt und dann nach

eigenem Weg gehandelt hinter der Gehorsamkeit und Bravheit

fuhren sie ein Eigenleben, experimentieren sie und machen sie

ihre eigene Erfahrungen, also man kann nicht sagen, dass die

Mutter etwas in der Beziehung vernachlassigt hat.

22
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4.7.2.RotkAPPc hen und der Wolf

Der WoIf ist und war damals ein Tier, vor dem sich jeder

fiirchten wurde. Der Pfarrer hat vor ihm gewarnt, jeder wusste

dariiber, nur das Rotkappchen nicht.
Wenn man sich das kleine M5dchen vorstellt, das durch den

wald geht. und dem bosen WoIf begegnec, ist das sehr Angst

anjagend, aber dj.e Gebruder Grimm haben etwas gemacht, das

unsere Angst mildert : sie schj-cken das kfeine MAdchen volJ-ig

ahnungslos von jeder Gefahr in dem wald, schutzlos ohne

irgendwelche Warnung. Es kennt die Gefahren nicht, afso warum

so1lte es Angst haben. Da kommt er auch schon der bose Wolf,

ein wj-ldes Tier, die kommende Gefahr, die Spannung sEeigt. Und

wie reagiert das Rotkappchen auf das wilde Tier, dessen Namen

nj.cht einmal ihre Mutter aussprechen wagte, schreit es, als es

auftritt, gerAts sie in Panik, nein freundlich erwidert sie

seinen GruB mit ,,schonen Dank Wolf" (Grimm, 1988, Seite 175),

sie kennt sogar seinen Namen. Sie verhAlt sich, aIs ob sie

einem Menschen begegnet ists. Sie ists erzogen, sie antwor!e!

dem WoLf a1le seine Fragen ohne nachzudenken. Sie handelt sehr

souverAn.

Einerseits spielt Rotkappchen ihre gewohn1iche RoIle des

gut erzogenen MAdchens, andererseits spielt WoIf eine garrz

andere RoIIe. Er ist sehr freundlich. er taktisiert, er

versucht aus dem MAdchen nutzlj-che fnformationen zu gewinnen,

die ihm spater helfen. Der Wolf scheint sehr klug zu sein und

weiBt, was er tut. Der Wolf ist fur das Rotkappchen wie ein
Freund. er bringt RotkAppchen auf seine Seitse.
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wie j edes

edes MArchen

MArchen ist fur die kleinen Leser bestimmt und

versucht die Kinder Iehren, oder zu mindest

leine Tipps geben, zeigen, was passiert konnte, wenn du so

twas machst. In diesem Falle
ndern, was passi-eren wurde,

rechen .

Am Ende des

in belehrendes

und den Wolf mit

Marchens ist eine zweiLe Variante,
RotkAppchen, das von dem Weg nicht
der Groi3mutter gemeinsam besiegt.

zeigen die
wenn sie

Gebruder Grimms den

mit fremden Leuten

sie zeigt
auswe i cht

4.2.Dae Rotk5ppchen bei ilanoach

Janosch ist afs ein Schriftsteller bekannt, der die

MArchen der Bruder Grimm neu und oft ganz anders erzdhlt.
Er hat aus diesem MArchen ej-n Wortspiel gemacht, er hat

versucht, uberalt, wo es ging das wort ,,eIektrisch"
hinzufugen.
Er hat die Geschichte gelassen, nur die Details hat er nach

seinem Stil1 verindert. Das alte klassische MArchen wurde zu

einem modernen MArchen, es ist einfallsreich und witzig und es

isE genau fur heutige kleine Leser geeignet. Er hat das

Rotkiippchen i.n seine Zeit stilisiert, er hat dem RotkAppchen

eine Eigenschaft gegeben, mit der er nicht viel tun kann, aber

er belebt das Mdrchen. Er andert an der Handlung nj.chts, diese

Eigenschaft bringt einen neuen Schwung in das MArchen und der

Leser kann sich mit dem MArchenheld leichter identifizieren.

4.2.7.Inte Eation

,Janosch hat nicht nur die Details
hat auch die Beziehungen des

Gestalten verAndert.

des MArchens

Rotkappchens

veriindert, er
mit anderen
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4.3.Das

Was

RoEkSppchen bei Uther

fehlt bei den Grirnns

Hans ,forg-Uther hat seine Verarbeitung des MArchens .,Das

Kleine RotkAppchen genannt". (Uther, 2004, Seite 70)

Uther war der einzige, der das Alter des RotkAppchens

spezifj-ziert hat, oder zumindest hat er es versucht.

. Dj.e Beziehung zu ihrer Mutter scheint nicht so kaft zu

sein. Man hat hier das Gefuh} , dass sich die Mutter mehr

fur das RotkAppchen interessiert. ,,Aber gib schon Acht,

dass du nicht vom Weg abkommst, sonst verbiegst du deinen

Draht..." . (.Tanosch, 1991, Seite 123 ) Die Mutter warnt j-hre

Tochter, dass ihr etwas zustoBen konnte, nicht wie bei

den Grimms, wo sie sich furchtet, dass Rotkappchen etwas

kaputt macht. und auch wie sie sich mit ihrem Kind

verabschiedet,

,, sie schaltete ihr Kind ab, gab ihm einen Schubs"

(.Tano s ch ,

1991, Seite 123) Die Mutter ist sorgfAltig, aber auch in
d.iesem Falle warnt sie das Rotkappchen vor den moglichen

Gefahren nicht.
. Wenn RotkAppchen dem WoIf begegnet, begruBt es ihn nicht '

Das Rotkeppchen bei Janosch ist nicht so erzogen, wie bei

den Grimms, oder Janosch wo11te nur auf das Verhaften

jetzj.ge Kinder hinausweisen. Er woflte das Rotkiippchen

nicht verstellen, er woIIte es zeigen, wie sie sich heute

verhalten.

I
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von au8en und reinlich von

cartchen umgeben".,,Mitten

einem groBen Platze, det

2004, Seite 70)

p6nn wir das kfeine RotkAppchen horen, sEelIen wir uns e1n

unschuldj.ges Madchen, etwas was beschutzt werden muss. GIeich

vom Anfang.an sympathj.sieren wir mit dem kleinen Mddchen.

Uther konzentriert sich mehr auf die DetaiIs, er

schreibt aIs einzige die Umgebung, wo Rotk5ppchen aufwAchst'

,,Die HAuser dessel-ben waren zwar k1ein, aber doch freundl ich
und von einem Wohlgepflegten

Dorfe stand die Kirche auf

mit Bdumen bepflanzt war". (Uther,

o Nach der Beschreibung hat man hier so ein Gefuhl , dass

hier bestimmt eine gluckliche und zufriedene Familie

lebt.
o Er beschreibt das Aussehen des MAdchen ,,Dieses MAdchen

war so schon und wunderlieblich, wie man nur ein Kind

sehen konnte, und dabei so artig, so freundlich und

gefA11ig, wie eigentlich alIe Kinder sein sollten" ,,Etwas

Niedlicheres gab es aber auch nicht aIs das Kind mit

seinem roten KAppchen, mj-t den schonen blonden Locken,

die darunter hervorkamen, und mit den heIlen,

freundlichen Augen, die jeden anlichelten". (Uther, 2004,

Seite 71) .Er beschreibt nichts nur das Aussehen, sondern

auch ihr Charakter. Das Rotkappchen in Uthers Augen ist
ein Muster fiir aIIe Kinder, sie stellt ein Idealkind dar,

nachdem sich aIIe richEen solIten. Das RotkAppchen ist
perfekt, lebt in einem schonen Haus und wachst in einer
glucklichen Familie auf .

. Uther spricht detailliert von der

Tochtser, ,,Seine Mutter liebte es

Beschreibung (...) " (Uther,

einzige spezifiziert die
2004, Seite

Mutter Gefuhle. Er zeigt die Mutter in einem

gibt der

ande ren

furcht etLicht, die moderne Mutter, die sich um ihr Kind

]-nnen

in dem

Be z i ehung

auch

70).

Mutter X

uber aIl e

Uther afs
Beziehung, er einzige

und sorgt.
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a Uther schreibt von den Reaktionen der Umgebung, es treten

auch andere Personen in dem MArchen auf, nicht nur die

Mutter und Grol3mutter, aber auch die Dorfbewohner' Die

Aussagen der Dorfbewohner zeigen, wie RolkAppchen in der

Offentlichkeit auftritt, wie sie sich verhAlt ' Hier

spricht man schon konkret von dem Idealkind' Rotkeppchen

hat nur positive Eigenschaften. Meiner Meinung nach ist

es nicht gut, weil hier gezeigt wird, dass obwohf sie so

artig ist, wird sie vom WoIf gegessen und das ist nichE

Iehrreich fur die Leser. Man sollte den Menschen mit

alfen seinen Fehlern zeigen.

,,Da geht Rotkiippchen I Ach wenn ihr doch auch so hubsch'

aber auch so brav und so freundlich wurdet l " (Uther,

2004, Seite 7a) Rotkiippchen ist das ideale Kind, jeder

wunscht sich so ein Kind zu haben.

Uther schreibt auch mehr won der GroBmutter: ,,Die gute

Frau muss ja immer so ganz allein in ihrem zimmerchen

siLzen". (Uther, 2004, Seite 73)

a

a

a

a
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Nachdem das Rotkappchen dem wolf aIIes sagt, kommt der

ErzAhIer mit seiner Meinung zu Wort, er stoBt auf die

kommende Gefahr: ,,Das war nicht ganz recht von

RotkAppchen, dass es so zutraulich gegen den WoIf war'

den es doch zum ersten MaI in seinem Leben sah' 'f emandem '

den man nicht ganz genau kennt, muss man nicht alles

erzAhlen, was man vorhat, oder uberhaupt ihm nicht Dinge

anverErauen, die ihn nichts angehen". (Uther, 2004, Seite

73\

Uther gibt nicht Rotkeppchen Recht, er kritisiert sie

und gibt. ihr dj-e Schuld. Er zieht eine L'ehre daraus, wie

seine Vorfahren.



5 .Die Kinder estalten in den Grimmschen MArchen

In etwa einem Viertel, dh.51 MArchen aus 200 treten

Kindergestalten auf. Im Einzelnen ergab die Untersuchung der

5l- Kinderfiguren, dass in 2O Merchen die Kinderfiguren eine

fur das Geschehen zenErafe Funktion erfulfen. In den ubrigen

l4gMArchen_25d.avonsindTiermdrchen_findenKinderkeine
Erw5hnung, oder es wird am Anfang von den Kindern und

jugendlichen gesprochen, von denen man aber schon bald

erfAhrt, d.ass sie im weiteren M6rchengeschehen als Erwachsene

auftreten. Es sind MArchen wie z.B. lm ,,Mdrchen von einem, der

auszog, dae Fiizchten zu 7ernen", in dem der Sohn sich

anschickt, in die welt zu ziehen, oder im ,,K6nig Droeselbart",

wo die Tochter bereits im heiratsfihigen ALter steht' '

von den 51 ,, KindermArchen " erhaften nur zehn prAzise

Altersangaben. Besondere Ausnahmen bilden ledigli-ch

.ldarienkind" und ,,Der statke Hana", wo der Wachstumsproze ss

erwAhnt wird. Der Zeitraum der Kindheit reicht hier von

zweiten bis spatestens zum 15 . Lebensj ahr. Drei Viertel der

Kindergestalten wachsen im armen VerhAltnissen auf. der Rest

ist aus dem konigl j-chen Haus.

5.1.Die Einteilung der Kauegorien

In den Grimmschen MArchen treten 4 Kategorien der

Kinderfiguren auf und es ist sehr Ieicht abzulesen, in welche

Kategorien die Kinder gehort haben:

1) Asthetische Kategorie - ein Kind wird durch seine AuBere

Erscheinung charakterisiert ob es hAssIich, dreiAugig, klein

wie ein Daume ist, in meisten FAllen wird das Kind danach

benannt, wie es aussieht, wie es sich verhdlt.

28
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Dae Rockeppchen - ,,Einmaf schenkte sie ihm ein KAppchen vom

rotem sammet, und weil ihm das so wohl stand und es nichts

anderes tragen wof l-te, hie8 es Rotkappchen" ' (Grimm, 1988,

seLLe L t+)

schneeweiBchen und Rosenrot - ,, (...) und vor dem Hiittchen war

ein GarEen, darin standen zwei Rosenb5umchen, davon trug das

eine weiBe, das andere rote Rosen: und sie hatt.e zhlei Kinder,

die glichen den beiden RosenbAumchen, und das eine hieB

SchneeweiBchen, das andere RosenroE". (Grimm, 1988, Seite 674)

Einlugleia, Zweiiiuglein und Dreiduglein - ,.Es war eine Frau,

die hatte drei Tochter, davon hieB die altest.e EinAuglein,

weil sie nur einziges Auge mitten auf der stirne hatte, und

die mitleIste ZweiAuglein, weil sie zwei Augen hatte wie

andere Menschen, und die jungste DreiSugIein, weil sie drei
Augen hattse, und das dritte stsand bei ihr gleichfalls mitten

auf der Stirne". (Grimm, 1988, Seite 612)

Daumerlings wanderechaf t :

.,Ein Schneider hatte einen Sohn, der war klein geraten und

nicht groGer aIs ein Daumen, darum hieG er der Daumerling".
(Grimm, l-988, Seite 250)

RapunzeT:

.,Rapunzel ward das schonste Kind unter der Sonne". (Grimm,

1988, Seite 105 )

Dauaeedick:

,, (...) und nannten es nach seiner Gestalt Daumesdick". (Grimm,

1988, Seite 228)

ATTerTeirauh:

,,Nun hattse der Konig eine Tochter, die war gerade so schon wie

ihre verstorbene MuEter, und hatte auch solche goldenen

Haare". (Grimm, 1988, Seite 371)

Der junge Rieee:

,,Ein Bauersmann hatte einen Sohn, der war so groB wie ein

Daumen (...) " . (Grimm, 1988, Seite 453 )
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FiEcherB VogeT :

,,Eines Tages erschien er vor der Ture eines Mannes, der drei

schone Tochter hatte (...) " (Grimm, 1988, seite 257)

Sch,JeewiEEchen:

,,Ba7d darauf bekam sie ejn TochterTein, das war so weiB wie

Schnee, so toL wie BTut und so schwarzhaarig wie Ebenholz, und

ward darum das Schneewittchen (SchneeweiBchen) genannt".

(Grimm, 1988, SeiEe 297)

2) moraliEche Kategorie - Kind wird mi! Eigenschaften

ausgestaLtet . Ei-genschaften wie bose, lieb. fromm, guE.

fleiBig meistens sind das positive Eigenschaften, die Kinder

gehorchen ihren Eltern.
der Froechk6nig oder der Eieerne HanB :

,,Es war einmal eine Konigstochter, die wusst'e nichts, was sie

anfangen so1lte vor langer weile" (Grimm, 1988, Seite 39)

AEchenpu!tse1:

,,Das Madchen ging jeden Tag hi-naus auf ihr Grab und weinte und

blieb fromm und guts" (Grimm, 1988, Seite 155)

Konig Droaselbarts:

,,Ein Konig hatte eine Tochter, die war iiber aIIe MaBen schon,

aber stolz und ubermutig, so dass ihr kein Freier gut genug

war und sie einen nach dem andern abwies und noch dazu Spott

mit ihnen trieb" (Grimm, 1988, Seite 291)

SpindeT, Weberchiffen und lVadel:

,,Das MAdchen lebte nun in dem kleinen Haus ganz a11ein,

fIeiBig, spann (...) " (Grlmm, 1988, Seite 769)

Frau Ttude:

,,Es war einmal ein kleines Mddchen, das war eigensinnig

vorwitzig, und wenn ihm seine Ellern et'was sagten,

gehorchte es nichts" (Grimm, 1988, Seite 246)

Dae eigensinnige Kind :

,,Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine

Mutter haben wollte" (Grimm, 1988, Seite 554)

war
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Frau flo77e:

,,Eine witwe hatEe zwei Tochter, davon wat die eine schon und

fleiBig, die andere hdssTich und fau7 " (Grimm, 1988, seite

t59)

3) InteIIektuelle Kate orLe es werden geist j.ge

fAhigkeiten des Kindes genannt, sie sind dumm ' klug'

verstAndig.
Det Teufel mit den dtei goldenen Haaren i

,,Es war eine arme Frau, die gebar ein Sohnlein' das hacte eine

Gluckshaut um, wie es zur WeIt kam" (Grimm, 1988' Seite 191)

Die GoTdene Gane:

,,Es war ein Mann, der haEte drei Sohne ' davon hieB det itngste

Dumfi7 ing..." (Grimm, 1988, SeiEe 357)

M tchen von einerrt, det auezog' das Ftitchten zu Tetnen:

,,Ein vaier hatEe zwei S6hne, davon war der ATteste kTug und

gescheit und wusste sich in a77es wohT zu schicken' det

jt)ngsEe aber war dumm, konnte nichEs begreifen und Ternen" '

(Grimm, l'988, SeiEe 51)

4) Soziale Katse ori.e das Kind wird dadurch klassifiziert '

meisten FAllen wachsen die Kinder
ob

in
es arm oder reich ist' In

armen Verh5ltnissen auf '

,,Es war ein Konig ' der

Sei-tse 364)

Det Bieenhane :

,,Der Konig hatte einen

1988, Seite 535)

hatte drei sohne ("') " ' (Grimm' l-988 '

Sohn von acht Jahren ("') '' 111(Grimm'

3l

RuJrlPelstiTzchen :

,,Da saB nun die arme

314 )

Die dtei Federn :

MitTTerstochter ("') "' (Grimm' 1988' seitse
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Der Geist im Glaa:

,,Es war einmal ein armer Holzhacker, der arbeitete vom Morgen

bis in die spate Nach!. A1s er sich endli-ch eEwas Geld

zusammengesparE hatte, sprach er z\7 seinem Jungen". (Grimm,

1988, Seite 493)

Dornrdachen t

,, (...) und die ronigin gebar ein tqAdchen (...) " .

(Grj.mm, 1988, Seite 281 )

Dae Waldhaue :

,,Ein armer Holzhacker lebte mit seiner Frau und drei TochEern

in einer kleinen Hutte an dem Rande eines einsamen waldes".

(Grimm, 1988, Seite 709)

AschenputteT:

,,Einem reichen Mann, dem wurde seine Frau krank, und als sie

fuhlte, dass ihr Ende herankam, rlef sie ihr einziges

Tochtserlein zu sich ans Bett (...) ". (Grimm, 1988, seite 154)

Der Gevatter Tod :

,,Es hatte ein armer Mann zw6Lf Kinder (...) " . (Grimm, 1988,

Seite 247 )

SpindeT, Weberchif f en und .tVade.?, :

,,Die armste, sagten sie, wAre das Mddchen, das in dem kleinen

Haus ganz am Ende wohnte". (Grimm, 1988, Seite 758)

Der eii&e Btei :

,,Es war einmaL ein armes, frommes Mddchen, das lebte mit

seiner Mutter aIIein, und sie hatten nichts mehr zu essen".

(Gri-mm, 1988, Seite 508 )

HiineeT und GreteT t

,,Vor einem groBen Walde wohnte ein armer Holzhacker (...) er

hatEe wenig nicht zu beiBen und zu brechen". (Grimm, 1988,

seire 116 )
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Die sterntaTet ,

,,Es war einmal ein kleines MAdchen, dem war Vater und Mutter
gestorben, und es war so arm, dass es kein KAmmerchen mehr

hatte, darin zt wohnen, und kein Bettchen mehr, darin uz

schlafen, und gar nichls mehr als die Kleider, die es auf dem

Leib Erug, und ein Stiickchen Brot, das es in der Hand hielt
und das ihm ein mitleidiges Herz noch geschenkt hatte".
(Grimm, 1988, Seite 665)2

5.2.Kinder und die aozialen Verh5ltnissen

wie ich schon schrieb wachsen die Kindergestalten in den

Grimmschen MArchen entweder in den armen oder koniglichen
Familien auf. Es uberwiegen M5rchen, wo arme Kinder auftreten,
die sehr bedruckendes Leben haben. Sie wachsen sehr oft nur

mit einem Efternteif auf, oder sie leben aIs ein Waisenkind.

Sle kennen kein Spielen, sie sind sehr schnell in dem

Arbeitsprozess einbezogen, sie machen oft Arbeit, die fur
Erwachsene bestimmt ist. wenn in der Familie die Mutter fehlt,
ubernimmt das Mddchen schnell die Mutterl-iche Ro11e, fehlt der

Vater, wird der Junge a1s der Mann in der Familie angesehen.

Die Waisenkinder werden sehr oft ohne a1les

alleingelassen und werden sehr schnell erwachsen. Die Kinder

werden von ihren Eftern sehr streng erzogen, sie gehorchen den

Eltern, sie respektieren ihre Eftern, obwohl sie sefber
manchmal nicht mit Respekt behandelt werden. Wenn die Kinder

nicht gehorchen, werden sie von ihren E1lern hart bestraft. im

MArchen ,,Frau Trude" wird ein MAdchen beschrieben, das nicht
gehorchen wol1te, und wegen dieser Eigenschaft, stirbt sie.

2 Mehr zu diesem Thema ktinnen sie in dem Buch Doderer,K.: Klassische Kinder und Jugendbiicher Kritische
Betrachtung, Weinheim, 1969- in dem Kapitel ,,Das bedriickende Leben der Kindergestalten in den
Grimmschen Miirchen" finden. Seite 137
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Die Kinder bedeuten filr die Famil-ie eine Sicherheit fur

ihre zukunft, iemanden, der sich um sie krimmern wird, wenn sie

a1t werden. Im Marchen .Geigt in G7a8" spart ein Vater GeId,

damit sein Sohn in die Welt gehen kann, Geld verdienen kann

und sich um ihn kummern kann. Sehr oft benutzen Eltern ihre

Kinder, oder sogar sie versprechen die Kinder um etwas zw

gewinnen. Die Kinder werden wie Objekte benutzt, man handelt

mit denen. Im MArchen ,,RutpeTetiTzchen" sagt ein armer Muller

dem Konig, dass seine Tochter Stroh zu Gold spinnen kann,

obwohl sie es nicht gar nicht kann, er mochte daraus einen

Profit machen, er ist sich dessen nicht bewusst, dass ihr der

Tod wegen ihm erwartet. Im Marchen -RapunzeT " versprj'cht der

Mann seine Tocht.er wegzugeben, damits seine Frau Rapunzel-n

bekommt. Die Kinder werden oft fur die Dummheit ihrer El-tern

bestraft. Die EItern handeln i.mpulsiv, oft sind sie sich der

Fol-gen ihrer Taten gar nicht bewusst.

Was die Liebe der EItern zu ihren Kindern betrifft und

umgekehrt muss man sagen, dass die Liebe in den MArchen

uberwiegt, anders sieht das in der Beziehung Stiefeftern x

Kinder aus, aber dazu komme ich in einem anderen Kapitel. Die

Lj-ebe kann man nicht so deutlich spuren, aber wenn man sich in
ihre Lage versetzt, versteht man auch warum sie die Liebe in
elner anderen Weise gezeigt haben. Sie haben hart gearbeitet,

damit die Kinder etwas zu essen bekommen. Man spricht nicht
von der Liebe, man zeigt sie.

In den koni.glichen Famil,ien sieht es mit dem Respekt zu

dem Elternteil Ahnlich aus. Dj.e Konigstochter, der Konigssohn

muss sich dem Willen des Konigs unterordnen. Die Kinder mussen

ihre gesellschaftliche RoIle erfullen, sie sind oft unter

groBen Druck gesetzt.
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In den meisten FAI-]en kommen die Kinder zn den

SEiefeltern, weil sie ei.nen Elternteil verloren haben.

Die St.iefeltern sind damit naEurlich nichc einverstanden,

aber in meisEen FAIlen bekommen sie Geld oder Eigentum, oder

sie sehen die Kinder aIs eine weit.ere Arbeitskraft an. Sie

haben keinen Grund, warum sie die Stiefkinder guE behandeln

so]1en, sie haben ihre eigenen Kinder, die sie uber alles
bevorzugen.

Meistens schlagen und quAlen sie die Kinder, oder sie

versuchen sogar die Stiefkinder loszuwerden oder sie tocen

sie. Sj.e haben kein Respekt vor niemandem, sie sind

unmenschl i ch .

Aechenputtel ,

,,Sie nahmen ihm die Schwes!ern seine schonen Kleider weg,

zogen ihm einen grauen KitteI an, und gaben ihm holzerne

Schuhe (...) da musste es von Morgen bis Abend schwere Arbeit
tun, fruh vor Tag aufstehen, wasser Eragen, Feuer anmachen,

kochen und waschen. obendrein taten ihm die SchwesEern alles
ersinnliche Herzenleid an, verspotteten es und schutteten ihm

dj.e Erbsen und Linsen in die Asche, so dass es sitzen und sie

wieder auslesen musste. (Gri.mm, 1988, Seite 154)

Btiiderchen und Schweeterchen :

,, (...) pie Stiefmutter schTAgt uns a.l..Le Tage und wenn wir zu ihr
kommen, stoBt sie uns miE den FuBen fort. Die barten

BrotkrusEen, die tbrig bleiben, sind unsere Speise, und dem

HindTein un?er dem Tisch gehts besser: dem wirft sie doch

manchmaT einen guEen Bissen zu". (Grimm, 1988, Seite 91)

Die drei Mdnnlein im Walde
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,,Die Frau ward ihrer SEeiftochter spinnefeind und wusste

nicltE, wie es ihr von einem Tag zum andern sch].immer machen

so77te. Auch war sie neidisch, weiT ihre stieftochter scbon

und TiebTich wart ihre rechEe Tochter aber hiissTich und

widerTich". (Grimm, 1988, Seite 108)

5 . KunstmArchen
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,,Um herauszufinden, was wir sind, mussen wir wieder in

die Traume eingehen, die uns trAumten' Etwas in der Welt

bindet. Gesichter und B1attser, Blumen, Wind und Wolken und

macht aus i.hnen eine Iange Schnur mit Medaillons" '

(wi I he 1m

C . Falkner )

,,Das KunstmArchen im Gegensatsz zu den mundlich tradierten

undimmerneuvariiertenVo].ksmArchenausdemindividuellen
Gestaltungswi 1I en des DichEers hervorgeht" '
(GoIdmann Kl-assiker, 1994, Seite 335) '

Was ein KunsEmarchen eigentslich ist, \{usste lange Zeit

niemand so genau. Sucht man Orient i erungshi 1fe bei Goethe' so

erfAhrt man, dass das MArchen ,,mogliche Begebenheiten unter

moglichen Bedingungen oder unmoglichen Bedj'ngungen ats moglich

darste11E". Die Phantasie so1le dabei ,,wie eine Musik auf uns

selbst spiel-en, uns in uns selbst bewegen, und zwar so' dass

wir vergessen, dass etwas auBer uns sei, was diese Bewegung

hervorbringt.

Christsoph MarEin Wieland definierte fruher schon Ahnlich:

,,Das Marchen ist eine Begebenheit aus dem Reich der Fantasie'

d.er Traumwel-t, dem Feenland, mit Menschen und Ereignissen aus

der Wirklichkeit verwebt (...) , bei dem die Einbildung

geEAuscht, das Herz ins Spiel gezogerl t und der verstand sanft

eingeschlSfert werden sofl ' " (Goldmann KLassi'ker, L994 ' Seite

335) .

Im Unterschied zum anon)rmen,

VolksmArchen bezeichnet der Begriff
mundlich uber] i eferten

KunstmArchen schriftlich
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festsgehaltene Individual l i t eratur . ,,Das Kunstmerchen entfaLtet
gich erst dann, wenn ein Dichter versucht, die Phantasie, das

Spiel mit der Phantasie im MArchen sich zu eignen zu machen,

die cestalten seiner Phant.asie mit Gestalten aus der WelE des

MArchens zu verbinden, sie gemeinsam agieren z\ lassen,

tradierte Motive mit Selbsterdachten zu verknupfen". (Woe1Ier,

1990, Seite 199) .

,,Das Kunstmirchen hat man aIs Teil eines Iiterarischen
Systems zv sehen, in dem das VolksmArchen al-s stoffliche
Vorlage dient : Es liefert ganze Plots oder einzelne
Handlungsmust er, Motive und Personenkonste I l at ionen, dj-e vom

Autor in einem neuen Kontext gestellt werden, in den

geschichtlichen Erfahrungen ebenso einflieBen wie literarische
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Konstitution der

modernen ErzAhlformen. KunsEm5rchen konnen struktsurell an die
Allegorie angelehnt sein oder an die Novelle genauso an den

Entwicklungs- oder den Abenteuerroman (...) das KunstmArchen

nimmt teil an der gesamten literarischen und geschichtlichen
Entwicklung, deren Ausgang offen ist". (Gol,dmann Klassiker,
1994, Seite 337) .

Ein paar worter zu den vertretern der Kuns tmirchen j.n

Deutschland
Was die zeit angeht wird die Romantik als die Epoche des

KunstmArchens angesehen, sie ist der Inbegriff der Poesie, mit
den Worten des Novalis: ,,Das MAhrchen ist gleichsam der Canyon

der Poesie - alIes Poetische muss mAhrchenhaft seyn".
(Gofdmann Kfassiker, 1994, Seite 341) .

Wie Novafis versteht Tieck

der Poesie, die eine ausgepragte
das MArchen al"s hochste Form

allegorische Tendenz verlange
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: ,,Es gibts eine Art , das gewohnlichste Leben wie ein Marchen

anzusehen, eben so kann man sich mit' mit dem Wundervollsten '

aIs ware es das Atltsaglichste, vertraut machen"'

Tieck vermischt Alltigliches mits dem Wunderbaren, das

Schone mit dem Schrecklichen.
Spielten die Marchen der Romantiker fern vom Alltag, so

vraren die Mdrchen Novalis dem prosaischen AIltag entruckt, am

starksten von der sehnsucht nach der ,,bf auen B1ume" ' Es hrar

der beruhmteste Traum der Romantik.

In den Jahren zwischen 1809 und l8f6/fi begann ein

anderer vertreter der Romantik Clemens Brentano sich mit den

Mirchen zu beschiftigen. Er hat die italienischen Marchen des

Giambattista Basife verarbeitet, zuerst hat er in den

deutsschen VolksmArchen geforscht, dann hat er seinen Plan

aufgegeben und sei-ne e j'gene deutsche BearbeiLung

herausgegeben. Manche iinderungen der Vorlage gegenuber nahm er

inderWeisedesihmvertrautenVolksmarchenvor,mitvielen
anderen uberschritt er die nicht uberall deutlich markierte

Grenze zum Kunstmarchen .

Die Bruder Grimm, denen es ganz um eine wissenschafEliche

Konservierung der VolksdichEung zu tun war, haben jene

produktive ,,Aufhebung" des Volksm6rchens, wie sich Brentano

vornahm, lebhaft missbilligt um den Dichter besichtigt, "aus
den unschuldigen, einfachen, vorgefundenen Satzen der

Volkssage unerlaubte Progressionen und Potenzierungen" gezogen

zu haben. Der so Angegriffene fand seinerseits dj'e ,,ErzAhlung

aus Treue", der sich die Briider bei der Wiedergabe der

VolksmArchen befIeiBigten,,,AuBerst liederlich und versudelt

und in manchen dadurch sehr langweilig" '

,,Wi11 man ein Kinderkleid zeigen, so kann man es ohne

Treue, ohne eines vorzuzeigen, an dem alle herunt ergeri s sen,
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das mit Dreck beschmiert ist und wo das Hemd den Hosen

heraushangt", so schrieb Brentano an Arnim. Clemens Brentano

position in der Geschichte des Iiterarischen Marchens wird

wesentslich von j ener Stellung bestimmt, die seine

Marchendichtungen auf der Grenze zwischen Volksmdrchen und

Kunstsmarchen einnehmen. (Brentano, L955, Seite 49) .

Bei E.T.A.Hof fmann sprichE man in seinen M5rchen uber

sog. Wi rkl ichke it smArchen. GemeinE ist das 1815 erschienene

KindermArchen ,,Nussknacker und Mausekonig". Im

wi rkl ichkeit smArchen stoBen sehr oft die Welten Traum und

Wirklichkeits in der Psyche des Protagonistsen zusammen. ,,Das

Wi rkl lchkei t smArchen bil-dets die SchwelIe zwischen romantischem

KunstmArchen und moderner Phantsastik". (Reiner wiId, 1990,

Seite 128)

7.Die Kindergestalt Bertha und ihre Kindheit
Kunstm6rchen,,Det bTonde Ecl<bert"
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7 . 1.Die Zusammenfassung

,,Zwei ErzAhlkreise verbinden dj-e Vergangenheit mit der

Gegenwart, und beide zeitebenen sind durch ein
Geheimnismiteinander verbunden, das entschlusselt werden soll-

und das am Ende noch ratselhafter erscheint". (Goldmann

Klassiker, 1994, Seite 344 )

Der Ritter Eckbert und seine Frau Bertha haben Besuch von

ihrem gemeinsamen Freund WaIEher, dem Bertha eines Abends eine

Lebensge schicht e erzAhlt. Sie erzAhl,t wie sie als kleines
MAdchen ihre Eftern verIieB, und bei einer alten Dame 1ebte,

die einen Hund und einen Wundervogel hatte, die Perlenei
Iegte. Nach ein paar Jahren, die sie bei der alten Dame

verbrachte, stahl Bertha den Vogef und die SchAtze, und zog in
die Stadt und heiratete Eckbert. Bertha lag nach ihrer
ErzAhlung krank und verstort, es war auch merkwurdig, dass

Walther plotzlich den Namen des Hundes kannte ohne, dass ihn
Bertha bevor sagte. VoIler Angst, Walther konnte das Geheimnis

ihrer Liebe verraten, totete Eckbert Wafther. Im selben Moment

starb Bertha. Spater totele Eckbert den Ritter Hugo, in dem er
Walther zu erkennen glaubte. Dem Wahnsinn verfallen, zog sich
Eckbert in den Wald zuruck, wo er erkannte, dass hinter
Walt.her und Hugo dj,e hexenhafte Alte Dame steckte, die ihm

auch verrj-et, dass Bertha Eckberts Halbschwester war.

Sehr groBer Abschnitt ist hier Bertha und ihrer Kindheit
gewidmet, also werde ich in diesem Kapitel die verschiedenen

Beziehungen zu Bertha aIs sie noch klein war interpretieren.

7.2.Bertha und ihre Eltern
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Bertsha lebt a1s Ei,nzelkind i-n sehr armen Verheltnissen

auf, ihr vater ist ein armer Hirte und sie haben oft nichts

zum Essen. Ihre Eltern machen sich oft Vorwurfe, wer sie in

diese verzweifelte Situatsion gebracht hat und Bertha spurt

sehr stark ihre Stre i t. igkeiten . Bertha bedeutet fur die

Familie eine Lasts, sie tragt in die Familie keine Hilfe bei,

ist sehr ungeschickt, sie bekommt in der Familie zu spuren,

dass sj.e ein ,,einfaltsiges dummes Kind sei, das nicht das

unbedeutenste GeschAft auszurichtsen wisse". (Tieck, 1978,

Seite 10) .

Bertha erfu11ts nicht in der Familie einer der wj.chtj-gstsen

Rollen al,s rind - die Arbeitsrolle:
Sie wird von ihrem vater nicht akzeptiert, ,€s war sehr

selten, dass ich ein freundliches wort von ihm vernahm (...) , er

seEzte mir mits Drohungen unbeschreiblich zu, da diese aber

doch nichts fruchteten, zuchtigte er mich auf die grausamste

Art, indem er sagte, dass diese SErafe mit jedem Tag

wiederkehren so11tse, weil ich doch ganz ej'n unnutzes Geschopf

sei (...) so ganz unnutze Last des !{auswesens". (Tieck, )-978,

DerLe -rr/

Bertha ist fur den vaEer wertlos, sie bringt kej-n Essen in dj-e

Familie, kein Ge1d. Sie konnte auch wertslos fur ihn sein, weil

sie ein MAdchen ist.
Von der Mutter spricht Bertha nicht, wir konnen vermuEen,

dass der Vater a1s der Mann in der Familie immer das HaupEwort

in der Eamilie hatte. Er konnte sich in jeder Situa!ion den

Respekt verschaffen. Er hat fur a1le die Entscheidungen

getroffen.
Die Mutter hat die Kinder auf die Welt gebracht, sich um

den Haushal,t und Kinder gekummert.

7.3.Bertha und ihre Triune
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Es gibt kaum kej-nen Menschen auf der WeIE' der manchmal

nichEwachtraumt.wanntraumenwiruberhauptwach?Wir
traumen meisEens wach in fur uns unangenehmen Situationen' Wir

lassen die Rea1itsat, die wirklichkeit hinter uns und gehen in

unsere TrAume hinein, dort, wo uns niemand etwas machen kann'

wo wir uns sicher fiihlen und weil es ein Traum ist' konnen wir

in dem Traum sein und machen, was wir mochten' Bei Bertha

sieht es ganz genau so. Sie ist ein kleines MAdchen' das ihre

TrAume hat.
IndenTraumenistBerthasichselbst,sieversuchteine

Losung zu finden, wie sie ihren Eltern helfen konnte' es liegt

ihr sehr viel daran, obwohl sie so schlecht behandelt lsts' sie

glaubt, wenn sich die finanzielle Notlage verbesserE' Andern

sich auch die Eftsern ihr gegeniiber '

Einerseits konnen wir Berthas Traume a1s die Ursache fur

ihre Ungeschickl i chke it nehmen, sie ErAumt zu viel' deswegen

kann sie sich auf nichts anderes konzentrieren' andererseits

konnen wir ihre Triume als einen ttj'Ifeschrei nehmen' a1s eine

Fluchts aus der RealitAt, aus der Wirklichkeit'
Wenn wir Berthas TrAume aIs die Ursache ihrer

Ungeschickl ichke i E nehmen, kommt es hier zum Paradox' sie geht

in ihre Triume um ihren Eltern zu helfen und sie wird von

ihrem Vater bestrafts, weil sie ungeschickt ist' weil sie sich

mehr auf die TrAume, als auf die Arbeit konzentriert'

Wir konnen uns ihre TrAume auch aIs eine Fluchts aus der

RealitAE erklAren. Sie fuhlE sich sehr bedruckt ' sie ist

ungeschickt, jeder schimpft uber sie, in ihrem Traum j-st sie

reich, ihre Eltern lieben sie. sie ist nutzlich'

In dem Traum ist sie Die Bertha, die sie auch in der

Wirklichkeit sein mochte, nutzlich, hilfsbereit, sie mochte

diejenigesein,di.edenElEernausderschlechtenfinanziellen
L,age hi 1f t.

Die Traume helfen ihr den 411Eag zu uberleben' sich mit

aIlem au se inande r zu s eE z en '
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7.4.Bertha und ihre Flucht

Die Furchts vor ihrem eigenen Vater und seinen Strafen

haben Bertha gezwungen das Haus der Eltern a1s SjAhriges Kind

zu verlassen. Sie hat ihr Elternhaus verlassen und ist in die

Gegend gegangen, wo sie noch niemals war, aber die Angst davor

war kleiner, a1s vor ihren eigenen vater, Eltern. zuersE war

sie in der neuen Umgebung ganz verloren, aber die Natur hat

ihr geholfen ihre AngsE zu tberwinden.

7.s.Bertha und die AIte Frau

Die Begegnung von der alten Frau erinnert an so el-n

t14>isches VoIksmArchen, wo die alte Frau das Gute

reprAsentiert, in dj.esem FalI konnte sie auch ihren Elternteil
darstel,len : ,, (-.) und sie nannEe mich Kind und Tochter". Fur

Bertha war dieses verhalten ihr gegenuber etwas

Ungewohnliches, sie Iehrte sie 1esen, sie hat ihr
Aufmerksamkeit geschenkt und das hat Bertha bisher nicht
gekannt. Die alEe Dame zeigEe ihr ein ganz anderes Leben und

bereitete sie auch auf das Leben vor. Auch hier traumt Bertha.

sie tsrAumt von einem schonen Ritter, den sie aus den Buchern

kennt, es sind TrAume, die man von einem 14 jiihrigen Mddchen

erwarten konnte, ihre Traume sind hier sehr entspannt und

frei.

fur ihre
f iihlt sich bei

Arbeit gelobt:
der

,, sie
al-ten Frau sehr gut, sie hat

Iobte meine Aufmerksamkeit,

sae

si-e
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sagEe, dass ihre Haushaltung, seit ich dazugehore, weit
ordentlicher gefuhrt werde, sie freute sich fiber mej-n Wachstum

und mein gesundes Aussehen, k.urz, sie ging ganz mit mir wie

mit einer Tochter um". (Tieck, L978, Seit.e 17) .Die Alte Dame

war fur sie die zweite Mutter, die Mutter, die sie sich
wunschte zu haben, aber nie hatte.

7 . 5 . Vergleichung mit den Grinunschen Kindergestalten
Mirchen

Das Schicksal von Bertha aIs Kind konnen wir mit vi-el,en

Grimmschen MArchen vergleichen. Wie ich schon in einem anderen

Kapitel schrieb, wuchsen die Kinder in den MArchen meistens in
sehr armen Verhiltnissen auf.

In diesem Marchen kommt dieselbe Situation vor, Bertha
ist als Einzelkind von ihren Eltern gezwungen ihre Famifie zu

verlassen, was meiner Meinung nach den Eftern sehr gefiel, man

sah kein Zeichen von der Suche nach ihr, in den Grimmschen

MArchen sind die Eltern den Kindern gegenuber radikaler. Im

MArchen ,,HAnsel und GreteI" sind di.e Kinder aus der Famifie
weggebracht. Die Eltern sowohl in den Kunstmdrchen als auch in
den Volksmdrchen haben zu den Kindern die gleiche Einst.e1lung.
Sie sind auch gleich in den Arbeitsprozess einbezogen, die
Kinder gehorchen den Eltern und der Vater hat das Hauptwort in
der Familie. Beide MarchenerzAhler geben ihren Kinderhelden
eine gewisse Tapferkeit sich mit alLem auseinanderzus et zen,

auBerhalb ihres Hauses zu uberleben, sie stellen ihnen i-n ihr
Weg immer eine Person, die eine Hi1fe, das Gute darstellt.

Sie Iassen sie nicht a11eine,

bewusst sind, dass Kinder eine Hilfe
weil sie
brauchen

sich dessen

und sie auch
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verdienen. Die MArchenerzihler iibernehmen die RoIle der

Eftern, sie lassen das rind nicht Ieiden.
Die Flucht aus der Realitat in die Tr6ume finden wir bei

den Grimms nicht, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der sich
von den Kunstmarchen unterscheidet. Die Grimmschen Kinder

mussen sich mit der RealitAt auseinanderzuset z en, die Grimms

geben den Kindern keine Chance irgendwohin wegzulaufen. Die

crimmschen KindergesEalEen haben im Vergleich zu den

KindergesEalten in VoLksmArchen keine Phantasie.

Was der AlEer und die Fdhigkeit von den Kindergestalten
betrifft, unterscheiden sich die KunstmArchenhelden von

VolksmArchenhelden nichL. Es ist auch schwer das Alter in dem

Marchen zu erkennen, bei Grimmschen MArchen finden wir nur

sel-ten dj-e Allersangaben. Wir konnen nur vermuten wie aIt die
Kinder wohl sind. Obwohl die Kinder sehr klein sind, sind sie
schon sehr mutig und sie haben auch FAhigkeiten, die andere

Kinder in ihrem Alter nicht hAtten. Sie konnen um sich sorgen,

um den Haushalt, sie lernen sehr schnell und sie sind auch

kIug, haben verstand, obwohl sie t egen ihrer Armut keine

GelegenheiE haben in die SchuIe z! gehen. Die aIIen
Fahigkeiten verdanken sie nicht den Eltern, weil die Eltern
keine zeLL fur sie haben, das verdanken sie den

MArchenerzAhI ern, aber auch sich selbst, die meisten Kinder

streben nach wissen, oder nach irgendwelchen FAhigkeiten um

nttzlich in der Familie zu sein, oder aus der Familie
wegzukommen. Die Kinder in den MArchen werden immer das

Gegenteil von ihren EIEern.

I . Die Figurenqe44llqng von der KindergestalE
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Marie iur Kunstmdrchen ,,Nussknacker und der

8. 1.Die Zusasurenfassung

Dieses Marchen handelt. von der siebenjAhrigen Marie, die
sich in einem Glasschrank verletzt, dieser Unfall lost bej- ihr
inEensive Triiume aus, die sie in den Fieber Eraumt . Marie

Ereumt, dass der holzerne Nussknacker, den sie zum weihnachten

bekam, die Puppen und die spi e l zeugsoldat en ihres Bruders

plotzlich Iebendig werden und eine Schlacht. gegen die MAuse

mit dem Mdusekonig fuhren. ZusAEzl,ich wird Maries Phantasie

durch ein MArchen angeregt, das ihr der Patenonkel bei seinen

Krankenbesuchen erzdhlt, in diesem MArchen geht es auch um den

Nussknacker und den Miusekonig. Sie trAumt weit.er, von einem

zweiten Kampf, in dem der Nussknacker gewinnt. Immer weniger

gelingt es Marie zwischen ReaIitAt und Traum zu unterscheiden,
sie glaubt, dass der Nussknacker der verzauberte Neffe j-hres

Patenonkels ist und sie heiraten mochte. Am Ende des Mdrchens

hAIt der Neffe um Maries Hand und holt sie in das von ihm

regierte Puppenreich, in dem Marie Konigin wird.

Dieses MArchen unterscheidet sich in viel-en Sichten von

anderen MArchen, die Hauptfigur dieses MArchens ist Marie, die
durch ihren UnfalI ein MArchen aufruft. Dieses MArchen

unterscheidet sich sehr viel von den Grimmschen MArchen, in
den Grimmschen Merchen kann man sehr gut den Alltag von der

Marchenwelt untserscheiden, in dj,esem Mdrchen geht es sehr

schwer.

Bei diesem Marchen ist die Wandlungs fAhigke it der Figuren das

Besondere.

Sie konnen ihren Namen,

verAndern. GrundsAtzlich 9i 1t
ihr
auch

AuBeres, ihr verhalten
hier das Prinzip des
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Doppelgangers, das ganz allgemein in Hoffmanns Werk typisch

ist. Diese Fi-guren wechseln zwischen Realitet und Traum hin

und her. In diesem Kapj-teI mochEe ich zeigen, wie sich die

Kindergestalt verwandelt hat. WeIche RoIlen spielt Marie in

dem MArchen.

Marie ist ein 7 jAhriges MAdchen, das wie jedes andere

MAdchen gern mit den Puppen spielt, sie haE einen Bruder FriLz

und eine Altere Schwest.er Luise' In dem MArchen ist nur der

AIEer von Marie erwAhnE, aber wir konnen vermuEen, dass Fritz
nj.ch! soviel After als Marie ist. Die Beziehung zwischen den

Geschwistern ist garlz gut, sie streitsen ab und zu, zu dem

groBEen Streits kommt es bei der Bescherung, wenn Fritz den

Nussknacker kapuEts macht, er machts etwas kaputts, das Marie

sehr vi"el- bedeutet, aber er ists sich dessen nicht bewusst'

Marie ists ihm aber nicht. bose, sie kann ihm seine Tat gleich

verzeihen, sie tiebt ihren Brudert , (...) sonst isE er ein recht

guter Junge" (Hoffmann, 1996, Seite 21-3) - Marie ists sehr

sorgfAlEig ihren Spielsachen gegenuber : ,,Nun wiIl ich dich

aber auch recht sorglich so lange pflegen, bis du wieder ganz

gesund und frohlich geworden; dir deine ZAhnchen recht fest

einsetztsen, dj-r die Schultsern einrenken" ( Hoffmann, 1996,

SeiEe 213) man zeigt sich hier, dass sie sehr feinfiihlig ist,
sie ist so erzogen, sich um ihre Sachen zu kummern.

Auch wie in den VolksmArchen sind die Kinder von ihren

Eltern sehr gut erzogent die Kinder gehorchen den ELtern. Die

Eltsern sind in diesem MArchen zu den Kindern sehr lieb. In den

Anreden wird die Marie immer mit ,, lieb" bezeichnet.

Wj-r vermuten, dass sie a1s die iungste Tochter die

beliebteste war. Wie gut die Beziehung zwischen den Eltern und

Marie j-st, konnen wir aus der situacion erkennen, aIs Marie
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ihre Mutter bittet, noch ein bisschen lAnger spielen zu konnen

; ,,Marj-e war ein frommes, vernunftiges Kind, und so konnte die
MuEter wohl ohne Sorgen, sie noch bei den Spielsachen aIIein
1assen". (Hoffmann, !995, Seite 2l-3).

Marie hat sich auch aus jeder Kleinigkeit gefreut, sie
ist ein typisches 7 j Ahriges Madchen, das viel- phantasie

besitzt, das eine sehr schone Beziehung zu ihren Eltern,
Geschwistern und auch zu anderen Eiguren in dem Marchen hat.

Als Maries Pate Drosselmeier beginnt Marie das Mirchen
von der harten Nuss zu erzAh1en, beginnt Marie sich in die
RoIl-e mit ihren Phantasien zu versetzen. pate Drosselmei_er

erkennt es : ,.Ei, dir liebe Marie, ist ja mehr gegeben als mir
und uns allen; du bj,st, wie Pirlipat eine geborene prinzessin,
den du regierst in einem schonen blanken Reich,.. (Hof fmann,

7996, Seite 247)Unter dem bl-anken Reich konnt.en wir uns die
Welt der Phantsasie vorstellen. Pate Drosselmeier erkennL
Maries Phantasien.

In AuBeren Merkmalen konnen wir vermuten, dass pate Maries
Aussehen beschreibt - die Prinzessin verfugte uber eine
Schonheit, die niemand jemals gesehen hat : ,, Ihr Gesichtchen
war wie von zarten lilienweiBen und rosenroten Seidenflocken
gewebt, die Auglein Iebendige, funkelnde Azure, und es stand
hubsch, dass die Lockchen sich in fauter glAnzenden Goldfaden
krAuselten". (Hoffmann, 1995, Seite 228)

Wir konnen auch vermuten, dass die prinzessin kein Mensch

war: ,,Dazu hatte Pirlipatchen zwe j- Reihen klej.ner perlzAhnchen

auf die WeIt gebracht, womit sie zwe j- Stunden nach d.er Geburt
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dem Reichkanzler in den Finger biss (...) ". (Hoffmann, 1996,

seite 228)

Durch den Fluch von Frau Mauserink verwandelt sich die

Prinzessin in ihr Gegentej-I : ,,Stat! des weiB und roten

gelockten Engelskopchen saG ein unformiger dicker Kopf auf

einem winzig kleinen zusammengekrummten Leibe, die azurbfauen

Augelein hatten sich verwandelt in griine hervorstehende,

starrbfickende Augen, und das Mundchen hatte sich verzogen von

einem Ohr zum andern". (Hoffmann, f996, Seite 234) Nicht nur

das Aussehen hat sich verAndert, aus dem Menschen ist eine

Puppe geword.en: ,,Er nahm Prinzesschen Pirlipat sehr geschickt

auseinand.er, schrob ihr HAndchen und FuBchen ab

(...) ". (Hof fmann, f996, Seite 235) Aus der Prinzessi-n wird ein

Spielzeug, mit dem Marie am IiebsEen spielEe. Marie

verwandelte sich in ihr geliebtes Spielzeug, nach ein paar

Zeilen erfahren wir, dass aus der Prinzessin ein weiblicher
Nussknacker wird. Doch aLs sie wieder ihre Schonheit

wiedergewinnt, bleibt j-hr Inneres leer. Sie ist ohne Gefuhle,

sie verfugt nicht uber FAhigkeiten zu lieben. In dieser

Hinsicht kann sie sich mit Marie nicht identifizieren. Nach

dem Erzdhl-en des M5rchens beschimpft Marie die Prinzessin, sie

kann nicht verstehen, dass sie den Nussknacker nicht gerettet
hat : ,,Marie meinte, dass die Prinzessin PirlipaE doch ein

garstiges, undankbares Ding sei". (Hoffmann, L996, Seite 244)

Es existj-ert auch eine enge Verbindung zwischen Pirlipat
und dem Nussknacker, sie tauschen sich gegenseitig ihr
Aussehen, ihre FAhigkeiten, in dem Moment, wo Pirlipat eine

hAssliche Holzpuppe ist, wird aus dem Nussknacker ein schoner

junger Mann und als sich die Prinzessin verindert, verAndert

sich wieder der ,Junge zu einem Nussknacker, in eine hAssliche

HoI zpuppe .

8.4.Marie a1s die Konigin im Puppenreich
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In diesem Traum besucht der Nussknacker Marie und sie
folgt ihn. A1s kunf t j.ge Konigin vereint in sich das Schonere

von der Prinzessin Pirlipat. mit i,hren Eigenschaften. Durch

ihre Liebe verwandelt sich der Nussknacker in einem schonen

Konig des Puppenrei-chs, dem Drosselmeier, der sie um ihre Hand

anhAIt.

8.5.Marie und Phantagie

Im Allgemeinen versucht Marie in ihren Traumen erwachsen

z! wirken, alle Kj,nder sehnen sich der Erwachsenenwe l- t ,

schnel,l Erwachsen zu sein in dem sie versuchen ihre Eltern und

ihr UmfeId zu ,,kopieren". Sj-e versuchen die gleiche Gestik,
Mimik zu beherrschen, sie wiederholen die gleichen Satze,

Phrasen, sie versuchen die gleiche wortwahl zu haben. Manche

Kinder mochten auch ihr Aussehen verAndern, tragen dieselbe
Kleidung, dieselbe Frj.sur.

Die Symbole wie Liebe spielen in ,,Marj-es We1t" ej.ne groGe

RoIIe, die Liebe kann sehr viel verAndern, es ist ein sehr
sEarker und intensj-ver Gefuhl und mit Verbindung mit der
PhanEasie kann sie vj,eles bew51t.igen.

Phantasie ist sehr wichtig in der Kindheit, man hilft den

Kindern etwas Schreckliches aber auch Gutes zu uberwinden.

In diesem FaIl, war es Maries UnfaIl. Ihre PhanEasi-e half ihr
zu ihrer Genesung. Es ist ganz egal woruber man phantasiert,
es ist wichtig, dass man es tut. Das Auslachen von Maries

Eleern zeigE, dass man in der Erwachsenwel-t vergisst zt)

phantasieren, man wird realistischer man sieht die WeIt mit
anderen Augen und deswegen ist manchmal schwer ihre eigenen

Kinder zu verstehen. Man hat plotzlich keine Zeit dafur.

In di,e sem

unt e r sche iden ,

Mdrchen ist selbst fur den

was ReaIitAE und was eine

Leser sehr

Phantasie

schwer zu

i st : ,,Man
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muss die crenzen der einzelnen ErzAhlsphAren uberschreiten und

diese mi!einander verbinden. Die labyri-nthisch anmuLende

ErzAhlstruktur 15sst si-ch entwj-rren, wenn man annimmt, dass

ihre einzel,nen Strange im Erleben einer Figur zusammenlaufen.

Im Bewusstsein der kleinen Marie, die zugleich die Bezugsfigur
fur den kindlichen Leser isE, bildet die Geschichte eine
Einheit. Eine sofche Einhe it svorstel lung hat Jean piaget 1926

aIs kindl-iche Warnungsweise von Weft beschrieben. Kindern
fehft zunAchst die Fahigkeit zur Differenzierung, sie wissen

nicht, dass Denken und TrAumen innere VorgAnge sind und konnen

deshalb auch nicht den Dualismus von Innen nach Au8en, von

Denken und den Gegebenheiten der Wirklichkeit begreifen. Der

kindliche Realismus vermengt subj ektive und obj ektive
PhAnomene. Die Erzehlhandlung von Nussknacker und MAusekonig
geht genau von dieser Einhei t svorstel lung, von Innen nach
AuBen, von Traum und Wirklichkeit aus. Etwa im Alter zwischen
5 und 7 beginnt sich die diese Vorstellungsweise ztr

differenzieren, und Marie ist gerade sieben,' . (Schikorsky,
1995, Seite 528 )

9 . Die Ki-nder estalten Marie in dem
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Kunstmlrchen,,Die Elfen"

9.1.Der Zusanulenhang

53

Dieses Merchen erzAhlt von einem MAdchen Namens Marie,
die sich eines Tages im Wald verl5ufts und bei den ELfen endet.
Sie verl5uft sich in eine cegend, wo die Zigeuner wohnen, aber

dann erfahrt sie, dass die Zigeuner in Wirklichkeit EIfen
sind, die dafur sorgen, dass es dem Land, der Wirtschaft gut
geht. Die Elfen leben distanziert von normalen Menschen, sie
leben in einer Gemeinde isoliert. Marie isE ganz glucklich bei
denen, aIIes dort sieht wunderbar aus, und sie entsscheidet

sich dort zu bleiben. Es gibt dort sehr viele Kj.nder, die
Leute leben in Frieden dort, a11es ist herrfich und Marie ist
begeistert. Die Leute haben einen Palasts und dorts herrscht ein
Konig, der dem Land segnet, damit es allem gut geht. Marie

kann leider nicht bei den El,fen lange bleiben, ihr ist nicht
erlaubE den Konig zu sehen, also muss sie ihre Siedlung
verlassen und nach Hause kommen. Wir konnen vermuEen, dass es

nicht der Grund war, sondern es war ihr A1ter, der ihr
gehinder! hat bei den Elfen zv bleiben. Die EIfen waren

meistens Kinder, die nie a1t geworden sind, sie sind nie
Erwachsen geworden, und mit dieser Eigenschaft unEerschieden

sich von den Menschen. Marie bekommt noch einen Ring, der sie
an die zei| erj-nnern solI und ihr ist. verboten jemandem

irgendetwas von den Elfen zu erzAhLen. Wenn sie nach Hause

kommt, erfahrt sie, dass sie 7 ,fahre fort war, sie glaubt es

war nur ein Tag. sie kann es gar nicht glauben, sie hat nicht
erkennt, dass aus ihr eine junge Frau geworden ist. Dj.e Eltern
sind ganz froh, aIs sie nach Hause kommE, sie erzAhlt
niemandem von der Begegnung mit EIfen.

Ein paar Monate spAter hAlt Anders ihr Nachbar, mit dem

sie als Kind spielte um ihre Hand, sie heiraten und Marie

bringt eine Tochter zur WeIt. Sie nennt sie Elfriede, weil i.hr



Name sie an die El-fen erinnert' Elfriede war von Anfang an

sehr kluges M5dchen, sie unterschied sich von anderen Kindern'

siewol}teallesalleinmachen,siewarselbsEandig.Ihre
MuEter hacte sehr gro8e Angst um sie, eines Tages sah sie'

dass Elfriede jeden Tag einen Besuch von den Elfen bekommt ' es

waren dieselben, die sie in ihrer Kindheit begegnet ist' Als

Elfriedes Vat.er sie einmal suchE und nicht finden kann'

beichEet ihm seine Frau Marie den Geheimnis von ihrer Kindheit

und zeigt ihm, wo sich Elfriede versteckt' AIs er das sieht'

weiB er nj-chE, was er sagen soII, er sieht die Elfen' die mit

seiner Tochtser spielen. AIs j'hn die Elfen sehen' verschwinden

sie gtej,ch und plotzlich verAndert sj'ch alles' dem Land gehts

es auf einmal sehr schlecht, die walder sterben, die Quellen

vertrocknen und weil Elfriede ihre Elfen nicht mehr sieht'

wird sie durch die Zeits immer schwicher und sie stirbt' ein

paar Jahre spAter stirbt auch ihre Muttser Marie'

In diesem MArchen wird ein Wachstumsprozess der Kinder

verzeichnet, dieses Marchen zeigt wie schnell die Kinder

erwachsen werden, ohne es gar nicht zu merken' Man kann sich

nicht auf das Erwachsen da sein vorbereiten' es kommt

unerwartet und man muss sich damit sefbsE auseinandersetzEen '

DaSVerlaufenvonMarieindieElfenweltbedeuteteinen
Schritt in die welt der KindertrAume, die Kinderwelt stelIt

die wichtigsten PrioriEitsen ftr das Kind dar' In der

KinderwelE ist affes moglich, es ist das Spielen, keine

Ermahnungen und das wichtigste man wird nicht a1t' aber wie

man sieht isE der Gedanke nicht reali'sierbar'

das Kind nicht nur dasDas wachsen

voraussehbare Ende sondern bringt j ede EtaPPe
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etwas Posit.ives mit. In diesem Fall-e isE es die Heirat mit
Andres und die ceburL ihrer Tochter Elfriede.

Die Kinderwelt, die Kinderphant as i e , wie sich am Ende

zeigt kann man nichE aIs Erwachsene verstehen, ein Einbruch in
die Phantasie bedeutets einen Untergang, in diesem FaI] den Tod

von Elfriede und Marie.

9.2.Marie und ihre Eltern

Das Marchen fangt mit den Eltern an, die Marie suchen ,,Wo

ist denn die Marie, unser Kind" (Tieck, 1978, Seite 155), die
Eltern haben ei,ne groBe Sorge um sie. Sie sind besorgt, Marie

ist ein Einzelkind, sie haben Angst es konnte ihr etwas

zustoBen. Obwoh1 sie eine groBe Angst um sie haben, lassen sie
sie mit ihren Spielfreund zu Hause und gehen arbeiEen. Das ist
ein bisschen ungewohnlich, dass das Kind alIein zr. Hause

gelassen wird, man konnte erwarten, dass Marj-e mit den Eltsern

arbeiten geht, aber sj.e lassen sie mit ihren Freund spielen.
Man kann nur vermuten, dass Marie ein selbststAndiges Kind

ist, das fAhig ist sich um sich selber zu kummern. Bevor die
Eltsern weggehen, kommE es z! einer Warnung: ,,Seid nur
vorsichtig Kinder, lauft nicht zu weit vom Hause, oder in den

Wald hinein". (Tieck, 1978, SeiEe 155)Marie ist ein gehorsames

Kind und verspricht den Eltern j.n der Nahe des Hauses z!
bleiben. Sie ist sich der Gefahr, die der Wald hervorruft.
bewusst, dennoch l-ockt sie der Wald an.

Der WaId war und ist j,mmer eEwas geheimnisvolle,
einerseitss jagt er die Angst an, andererseits j,st er fur die
Kinder ein Reiz etwas Verbotenes ausprobieren.

Die Kinder mussen Erfahrungen sammeln,

Iehren, also auch in diesem FaIl hort Marie

die sie spAter
nichE auf ihre
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ELtern und bei einem wettlauf mit ihrem Freund Anders,

verlAufc sie sich in dem WaId.

Man konnte erwarten, dass Marie plotzlich Angst bekommt,

aber die Natur ists ihr Schutz.

9.3.Marie bei den Elfen

Es dauert nicht J-ange und plotzlich begegnet Marie im

Wald Kj.nder, der WaId versteckt etwas Wunderbares, etwas

Merchenhaftes. Man kann die Kinder aIs Maries Traume

betrachten, Marles Phantasie, weil die TrAume Vorstellungen

der Kinder beschreiben. Die Kinder und die Welt, in der die

Kinder wohnen ist fiir Marie etwas ErhoffEes, in dieser WeIE

gibt es keine Verbotse, keine ElEern. Die Kinder sind frei, sie

mussen sich um nichts sorgen. essen Fruchte und spielen den

gar.zen Tag mit schonem Spielzeug - das sind Maries

PrioritStsen, sie ist noch kl-ein, sie denkL nicht an die

Nachfolgen. Sie denkt gar nj.cht uber ihre Eltern nach, die

WeIE der Kinder ist fur sie an der ersten SteIIe. sie denkt

gar nichts daruber die welts der Kinder zu verlassen, ihr wunsch

ist es dort auf ewig zu bleiben. Leider isE es Marie nicht

erlaubE dort lange zu bleiben, der Grund dafur ist ihr Alter,
ihr Wachsen. Die Elfen bleiben auf ewig Kinder, Marie im

cegensatz wachst in eine Frau, aber sie bemerkt es gar nicht,
sie wird Erwaehsen, ihre Phantasie aIs Kind verschwindet

langsam und sie muss dj.e EIfen verlassen. Ihr ist verboten.

irgendetwas von den Elfen zu sagen, sonsE wurde das eine

Gefahr fur die Elfen bedeuten.

9.4.Maries Rtickkehr nach Hause, in die Realitit, in
die Reife
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9.5.Vergleich won Marie und Blfriede

Beide Kindergestalten haben in dem Marchen dasselbe

Schicksal . Sie beide begegnen a1s Kinder die EIfen und sind
von dem Alltag in die Kinderwelt, in die Phantasie gezogen.

Marie hat sich ihre EIfen ertraumt, z1) Elfriede sind sie
gekommen .

Elfriede ist im Vergleich zu Marie ein vernunftiges Kind

und verhAl-t sich wie eine erwachsene junge Frau, sie sorgL um

sich, wAhlt sich ihre Kleider a1Iein aus, sie braucht ihre
Eltern nicht. Sie ist von Anfang an unabhdngig, deswegen sind
auch die Elfen zu ihr gekommen, sie sehen, dass sie sich wie

eine Erwachsene verhAft, obwohl sie ein Kind ist. Fur sie ist,
Spielen nicht das wichtigs!e, sie macht Iieber Hausarbeiten

und beschAftigt sich mit sich sel,bst. Sie betrachtet die Elfen
anders. Sie versucht von denen ethras zn Iernen, neue

Erfahrungen sammefn. AIs die EIfen verschwinden, kann sie es

nicht verkraften und sie stirbt.

10.Was haben die Grirnsrschen Kinder estalten mit
den Kindergestalten in Kunstm6rchen gemeinsam
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Die Ruckkehr nach Hause bedeutet fur Marie das Ende der

Kindheit. Marie kommt nach Hause als eine Erwachsene junge

Frau, sie bemerkt es iiberhaupt nicht, sie ist sich aber dessen

bewusst, dass sich eLwas verendert hat. Es ist die Beziehung

zu den Eltern, zu ihrem Heim, zu Andres. Sie muss sich gleich
an die neue Situation, an die veranderte Umgebung gewohnen,

was sie als erwachsene iunge Dame schafft. Sie heiratet
Andres, was eine Vollendung ihrer Reife bedeutet und sie
bringt eine Tochter zur Welt, die sie Elfriede nennt.



10.1.Der Mirchenheld

Ist es ein Zufall, dass wir in den MArchen immer hAufiger

auf weibliche als auf mannliche Kindergestalten stoBen? Es

sinddieklugenBauerntochter,Rotkippchen,Goldmarieausder
,,Frau Ho77e" MArchen, und in den KunstmArchen ist es genau so'

Wenn wir uns die Geschwi ste rmArchen bei den Grimms ansehen,

finden wir, dass es genau die MAdchen sind, die das Hauptwort

in dem Paar haben, es sind gerade die Tochter, die ihren

Bruder befrej-en. Man fragt sich wohl warum es so ist, die

,fungen waren in den Familien sehr beliebt, der Junge hatt'e

einen gro8eren Wert a1s das MAdchen. Wenn man gefragt wird die

mAnnlichen Kindergestalten zv nennen, muss man sehr lange

uberlegen. Wie kamen die Gebruder Grimm dazu, aber auch die

MirchenerzAhler den weiblichen Protagoni st innen in die

Hauptrolle zu versetzen? Man kann daruber nur spekulieren,

einen Grund dafur konnen wir in der vermittlung der Marchen

finden. Es waren immer vorwiegend Frauen, die die Mirchen

erzdhften, heute. aber auch damals Iernten die MArchen vor

a1lem durch ihre Mutter, GroBmuttern, Tanten, Lehrerinnen und

anderen Frauen kennen. Die Frauen waren verpflichtet sich um

die Kinder zu kiimmern, der Mann, der Vater hatte andere

verpf I i chtungen . Ein Grund konnen wir auch in den vorurteifen

den MAdchen gegenuber .

Das MAdchen war in der Familie immer etwas, das geschutzt

werden so11. MAdchen sind etwas ,,zerbrechliches", etwas das

man gut kleiden kann, die Jungen konnen gleich hart arbeiten,

deswegen konnten wir vermuten, dass die MArchenerzAhLer den
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Lesern zeigen wolIten, dass auch MAdchen etwas erreichen
k6nnen, dass sj-e manchmal- ,,besser" handeLn al,s die Jungen,

dass sie nicht nur in den Haushalt gehoren, sondern sie

sollten gleich behandelt werden, wie die ,fungen. Meistens ist
das MAdchen der jungstse Mitglied in der Familie und wird auch

am meisEens geliebt, bevormundet. In dem Marchen ,,Die Zw67f

Bruder" mussen die Bruder sterben, damit die Tochter das ganze

Konigsreich bekommt. In dem MArchen -Die sieben Raben " sehnt

der Vater sein ganzes Leben nach einer Tochter.

10.2.Die Eltern

Wenn wir uns die Eltern bei den Grimmschen MArchen anschauen,

hat man so ein Geftihl , dass die Klnder von ihrer Geburt schon

die zukunft der Eltern besEimmen, auf diesen Kindern liegt ein

enormer Druck mit dem sie sich ause inanderset zen mussen. Es

gibts auch Eltern, di,e ihre Kinder uber afles lieben, es hingt
d.avon ab, in welcher Lage sich die Familie befindeL. In beiden

Marchengatstungen erziehen die Eltern ihnlich aus, die Kinder

gehorchen den Eltern, sj-e haben Respekt vor ihren Eltern und

in der Familie hat. ein Mann das Hauptswort. Die MutEer erziehE

die Kinder.

10.3.Das Sehnen nach dem Kind

Das Sehnen nach dem Ki,nd isE auch

be j.den MArchengattsungen finden konnen.

e1n

hian

in
war

Thema, dass wir
Kind zu haben
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fur jedes Ehepaar ein groBer Wunsch, die ELtern waren fAhig

a1les dafur zu machen nur ein Kind zu bekommen. In dem MArchen

Myrtenfraulein von Cfemens Brentano sehnt sich das Ehepaar so

sehr nach dem Kind, das ihm nur ein Myrtenzweig reicht, der

Myrtenzweig symbolisiert das Kind, sj'e kummern sich um ihn als

wAre es ein Kind. Das Kind, das si-e unterscheidet sich

enEweder mit seinem Aussehen (Daumesdick) oder mit anderen

Eigenschaften.

10.4.Die Aktivitat der Kindergeatalten

In beiden Marchengattungen sind die Kindergestalten

aktiv, sie sind die Haupthelden in den MArchen, alles dreht

sich um sie. Sj-e treffen ganz alIein die Entscheidungen, sie

lassen sich von niemandem beeinflussen. sie haben ihre e j-genen

Kopfe. Sie nehmen die Siege und verluste mit einem

hochgehobenen Kopf. Wenn sie sich in einer schwierigen

Situation befinden, handeln sie, sie weinen nicht, was man von

den Kindern erwarten konnte, sie nutzen ihr Alter nicht aus '

11.Was fehlt in den Kunstm5rchen

11.1. Die Kinder als objekue gesehen
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In den Grimmschen Mdrchen werden die Kinder von den
El,tern ausgenutzt damj-t. die El-t.ern e j-nen profit aus denen
haben oder weil die Kinder fur si-e eine Laste bedeuten. In dem

MArchen -Rapu:nzeTtt verspricht der Vater das Kind wegzugeben,

nur damit sei-ne Frau Rapunzeln essen kann. In dem Mdrchen

,,Rvape7eti7zchen,, denkt sich der Vater aus, dass seine Tochcer
Stroh zu GoId spinnen kann, er denkt uberhaupt nicht auf die
Nachfolgen nach. Er denkt nur an sich selbst. In dem Mirchen

-Dauaeedick,. verkauft. der Vater se j-nen einzigen geliebt,en
Sohn. Es ist meistens der Vater, der diese Entscheidung fA11t,
er ent.scheidet sich sofort ohne Nachzudenken, in dem MArchen

,,Die drei Spinaerinnen " gibt die Mut.ter ihr Kind weg, weil sie
nicht weiB, was sie mit ihm machen so1l.

,,Bruderchen nahm sein Schwester an der Hand und sprach
sej,E die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr; die
StiefmuEter schl5gt uns aIle Tage, und wenn wir zu ihr kommen,

stoGt sie uns mit den FuBen fort (...) komm, wi.r woIIen
mit.einander in die weite welt kommen,. . (Bruder Grimm, 1988,

Seite 91) . Aus dem Haus getrieben, das ist das Thema von
vielen MArchen der Bruder Grimm. Es si.nd meist.ens aber die
GeschwisEer, die mit diesem Schicksal bet.rof fen sind. Warum

wohL ?

Zwischen den Geschwistern exist.iert eine sehr
Bindung, weil sie zwei sind, konnen sich mit a11em

ausei-nanderset zen . Die Geschwister bedeuten fur die
Leute immer eine groBere Last als ein Kind.

Die Geschwister waren von Anfang an auf sich
gestellt, die Kinder fuhlen sich sicherer wenn sie die

starke
bes ser

armen

selber
gleiche

6l

11.2.Die Geschwister Liebe



Sitsuation zt zweiE erfeben, sie haben das glej-ehe Denken und

weil sie zwei sind, sind sie auch st.Arker. Sie sind fAhig ihr
Leben fur den anderen zu opfern, was sehr beeindruckend ist.
In keinem Mirchen finden wj-r das t14:ische verhalten von den

Geschwistern, Streitigkeiten, sie streiten nicht. Ztrischen

denen herrscht auch keine Rivalitat. Anders sieh! es naturlich
bei den St iefge schwi stern. wir finden in den Grimmschen

MArchen eine Ausnahme bei den schwesterl-ichen VerhAftnissen :

Die Marchengestal E en ,,Eindug7ein, Zweiduglein, Dreieuglein"

wird, ZweiAugIein, weil sie wie andere Menschen aussieht, sie

sieht gleich aus wie das ganze VoIk und deswegen wird sj-e von

ihren SchwesE.ern, aber auch von ihrer MutEer verachtet. sie
glaubten, dass sie mit ihrem Aussehen etwas besonders sind und

das ZweiAuglein eEwas Minderwertiges ist. Das Aussehen spielt
eine groBe RoIIe.

Ein anderes MArchen, das die Gechwistertreue zeigt ists

das M5rchen oFundevogeT', ein ForsLer findets ein xind j-n dem

Wa1d, und bringt es zu seiner Tochter, er verschwistert sie,

weil dem Fundevogel der Tod droht, entscheiden sich die Kinder

wegzulaufen. Die SchwesEer, Lenchen gibt ihre Familie auf um

ihren Bruder zu befreien: ,,Fundevoge1, verlAsst du mich nicht,
so verlass ich dich auch nicht, nun und nimmermehr". (Bruder

Grimm, 1988, Seite 289)Die Ge schwi sterl iche Liebe kann Wunder

vol Ibringen .

11.3. Tod von den Kindern

Was

Kindern.

oft vor .

wird der

wir
In
In

Tod

nicht sooft in den Kunstmarchen ist der Tod von

den Grimmschen kommt das Thema won dem Tod sehr

manchen MArchen sEerben dj.e Kinder, in manchen

als die Bedrohung fur die Kinder angedeutet.. Den
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KindernwirdmeisEensderTodangedeutet,wennsiederFamilie
eine Last bedeuten. Die Familie hat nichts zlr Essen' also

werden die Kinder weggeschickt, oder die Kj'nder gehorchen

nichE, afso sterben sie. Der Tod wird a1s ein Ausgang aus

einer schlechten L,age angesehen oder als eine Bestrafung'

KindergestaLten
unterscheiden.

Fur das zieL meiner Arbeit habe ich mir vorgenommen

den Kunstmd.rchenin Volksmarchen von

die
zu

sichIch bin zu einem Ergebnis gekommen, dass
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die Kindergestalten in vielen Bereichen Ahneln, aber auch

unterschei-den.

Schon in der Rezeptj,on der M5rchen treEen Unterschiede
auf. Die Grimmschen Mirchen haben meisEens eine einfache
I{andlungsli,nie, die KunstmArchen dagegen haben mehrere.

In beiden Marchengatt.ungen stellen die Kj.nder

Individual i tAten dar, sie ubernehmen die Initj,ative, aber jede

Kindergestalt auf ihre eigene Art und weise. Die Kinder setzen
sich in den Volksmdrchen mi.t der RealitdE, mit ihrem Schicksal
Ieichter auselnander, die Kinder in den KunsEmdrchen f luchE.en

vor der RealitsAE in ihre Triume, in ihre Phantasie.

Die Kinder verfugen uber Eigenschaften, die fur ihr Altser
ungewohnlich sind. Sie sind tapfer, klug und mutig, sie sind
nichts wie die heutigen Kinder, sie weinen nicht, sie handeln.

wenn sie sj,ch in einer schwierigen SiEuation befinden,
handeln sie akti,v. Sie lassen si,ch von ihren E1tern nicht
beeinflussen, obwohl sie zu den Eltern einen gro3en Respekt

haben. Sie sind gut erzogen, manchmal auf eine grobe Art und

Weise, sie gehorchen den Eltern. Die armen Eltern behandeln

ihre Kinder meistens a1s eine Arbeitshilfe, die Kinder mussen

sich die RoL1e, die Zuwendung in der Familie verdj-enen. Sj.e

bedeuten auch einen Auslreg aus der Not, sie sind die ersten,
die von dem Haus vertrj-eben werden, wenn es kein Essen in der
Familie gibt. Sie sind die ersten, die gehen mussen damit es

den E1tsern guts geht. Fur manche bedeuten die finder eine Last.
Sie sind fihig ihr Kind zu verkaufen um einen Profit

daraus zu gewinnen. Es gibE naturlich Ausnahmen. Anders sieht
es in den Familien, die sich nach dem Kind sehnen, sie sind
fAhig fur das Kind alles zu opfern.

In den Mirchen gibt es viele Mirchengestal ten, die dem

Kj,nd beistehen, beraten oder j-hn untersE.utzen. Sie

reprAsentieren das Gute, manchmal vertreCen sie die Eltern
oder die Geschwister. Die ceschwister spielen in den

VolksmArchen eine groGe Ro11e, sie unterstutzen sich
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gegenseitig, ihre Geschwi st erl i ebe ist sehr stark, sie kann

sehr viel bewirken. Die Kinder in der Geschwi sterl i chen

Beziehung haben dasselbe Schicksal, sie konnen ihre Not besser
verkraften. In den Kunstmarchen dagegen uberwiegen mehr die
Einzelkinder, oder man schenkt den Geschwistern keine groBe

Aufmerksamkeit. In der Beziehung der ceschwisEer ist die
Schwester, die aktivere von beiden. In den Volksmdrchen, als
auch in KunstsmArchen treten sehr oft Mddchen auf. Die Mddchen

si.nd tapfer, Iieb und sehr oft ubernehmen sie die Mutterl j,che

RoIIe, die MuEterlichen Eigenschaften. In beiden cattungen
treten Kinderge stal ten, dj,e wir kaum in heuEiger cesellschaft
finden wurden. Es sind au8ergewohnl iche Kinder, die eine
Hochachtung verdienen.
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