
Dietmar P e i l 

Beziehungen zwischen und Sprichwort 

Öie BeiiehUhgeim zwischen^ Fabe 1 und Sprichwort bzw. Zwischen ,• 
Fabel und sprichwörtlicher Redensart möchte ich im folgenden/in 
doppelter H;iivä^ . Zunächst s o l l Ä ü m mehr a l i g e -
mein theoretische Aspekte gehen 1; in einem zweiten S c h r i t t möch
te ich dann'; die Frageßteilung verengen und an einem Textbeispiel 
die Verwendung von Sprichwörtern in einer Fabel analysieren. 
• Bevor iclfi mich den theoretischen Fragen zuwende, wäre ein 

kurzer Blick auf diel;Terminologie angebracht, um mein Thema vor
ab gleichsah von außen her plausibel zu machen, im Griechischen 
wird dieBezeichnung •ainos 1 sowohl für die Fäfeel a l s auch für das 
Sprichwort verwendet . Während im Lateinischen eine derartige 
terminologische Verwandtschaft zwischen Sprichwort und Fabel 
nicht nachweisbar i s t - l a t . 'fabula' hat dieselben verschiede-
hen Bedeutungen wie nhd. 'Fabel 1 ~, lassen sich für das M i t t e l 
hochdeutsch^ g l e i c h mehrere terminologische 'Doppelbelegungen• 
aufzeigen. Mit b i s c h a f t , b l s p e l und m a e r e können sowohl die Fabel 
und andere |usfü^ a l s auch gelegentlich 
nur das Sprichwort beWichnet werden*. Die Frage Käch der Begrün
dung/dieser;; terminologischen Verwandtschaft i s t - urid damit wären 
wir schon b&i den theoretischen Aspekten - genetisch, aber auch 
strukture11^funktional zu beantworten. Zunächst zum örsten dieser 
beiden AspeJtte. 

D a z u s eh r kn ikppv L. R ö h r i c h -V W. Mi e d e r, Sprichwort (Sammlung Metz l e r 
Bd,j;|54) Stütt^ar^ Do de re.r, Fabeln', Formen, Figuren, /' 
•LälMn,- München 1970, S. 174f. -

y • / , . ' • ' " ' • ' 

"Vgl. A •-H a u s r a t hy Ar t..\ • Fabe 1' (in: Real-Kncyclopädie -der • c.lassi.schery 
Alt£r;tumswis^^ Sp. 17ü4f >; O. C r u s l a i s V ^ 
Art. 'Ainos' ( i h l Real-Encyclopädie der c l a s s i s c h e n Altertumswissenschaften, 
Bd. I, Sp. 1029f.). 

^Vgl. Wi B r i e ge 1 - F 1 o r i g, Geschichte der Fabel forschung in Deutschland, 
F r e i b u r ^ i . Br, 1965, S. 3 (fcu l'at. 1 fabula1)";•• S. 4-1l (zur Beddütungsge-
schiiahte von ••Fabel * iniVOeütsciheh) . 

*Vgl!;,..:;.C.f/vS c h u l z e; ̂ Ausdrücke für Sprichwort / ( Z e i t s c h r i f t , für deutsches A i - y 

tertüm-8, 1851, S. 376-384) S. .376f. 
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Ein genetischer Zusammenhang zwischen Fabel und Sprichwort 
i s t in doppelter Rich€ürig; mögiich .Entweder entstehen aus Sprich
wörtern oder sprichwörtlichen Redensarten Fabeln, die gleichsam 
nachträglich dâ ;\ Sprichwort bzw. die Redensart e i n s i c h t i g machen, 
oder aus lange Zeit hindurch tradierten Fabeln werden Sprichwör
ter oder Redensarten. Solche Bezüge zwischen Fabel und Sprichwort 
sind z. B. gegeben, wenn sich jemand -'nicht in die Höhle des 
Löwen wagt', sich 'mit fremden Federn schmückt 1 oder sich weigert, 
für andere 1 d i e Kastartieri aus dorn Feuer zu holen' 5. Diese Bei
spiele mögen genügen, weitereo Material dürfte die genaue Durch
sicht eirischlä<jiger Sprichwörter-Lexika erbringen 6. Daß die Be
nutzer solcher aus Fabeln abfjeleiteten Sprichwörter oder Redens
arten in vielen Fällen v i e l l e i c h t kaum noch den l i t e r a r i s c h e n Zu
sammenhang ihrer Rede ein Indiz für die 
Volks l a u f i g k e i t des jeweiligen Sprichworts, b l e i b t jedoch für 
äie Thi^se'voWgenet b e l a n g l o s Belege für die 
Reduktion einer Fabel auf ein Sprichwort oder die Entfaltung 
eines Sprichworts zur Fabel lassen sich bereits für die Antike 
nachweisen, ohne daß immer eindeutig entscheidbar wäre, welcher 
Gattung jeweils die Priorität zukommt7. 

Die strukturell-funktionale; Begründung der tailweisen termi
nologischen Übereinstimmung zwischen Fabel und Sprichwort setzt 

Vgl- G. D i c k:e G r \i b^m;ü 1 l.e r , Die Fabeln des M i t t e l a l t e r s und der 
frühen Neuzeit,. E i n Katalog der deutschen Versionen und i h r e r l a t e i n i s c h e n 
Entsprechungen (M^s Bd. 60) München 1907, 
Fabel; tir. 201; i;( 'Fuchs vor;, d e r Löwenhöhle ') , Nr. 470 (<Rabe mit. fremden Fe
dern 1 ) L.v- .R'Srhr i. c h, Le.xikqn der sprichwörtlichen Redensarten, Freiburg -
Basel -Wien"1973, S:. 488-490. 

K. F. W.: W.a n d e r, Deutsches Spr/lchwörter-Lexikon . tlin Hausschatz, für das deut-
% sehe Volk, Bd. 1, L e i p z i g 1867, Sp. 1240-1258, b i e t e t unter dem Lemma * Fuchs * 
' 17 Sprichwörter und spriöhwör.tliehe4 Redensarten (Nr. 43, 74-76, 86, 102, 118, 
•127, 24;9, 269, 272, 274, 30i, 303, 366, 403, 414), die mit sechs verschie
denen Fabeln verwandt sind. 

7Dazu H. v a n T h i ; e 1, Sprichwörter i n Fabeln (Antike und Abendland 17, 1971, 
S. 10 5 -; 118) Shn I i che Zu s aitimenHähg'e gib t es auch zwischen dem Sprichwort undj 
Völkserzäh dem Schwank und dem Märchen ? v g l . R ö h r i ' c h - M i o d e r 
(wi^Anm. 1) • S. 83-88 ; _ J . K r z y z a n o w s k . i , Sprichwort und Märchen in der V 
pülnii/ä^ ( i n : Volk^pberlieferung. F e s t s c h r i f t K. Ranke, hg. 
von F. Harkprt (u. a. ] , Gott in gen 1968, S, 1 ̂  1 -158) • .'. ' 



zunächst eine D e f i n i t i o n (im Sinne eines gemeinsamen Verständnis-
horizpntes) des Sprichworts und der sprichwörtlichen Redensart 
voraus-. Für unseren Zweck können wir vereinbaren: Sprichwörter 
sind p a r t i e l l gültige (für einen bestimmten Adressaten oder in 
einer bestimmten Situation) LebensregeIn (in Sinne einer:Hand-
1 ungsanweisung wie rauch7; e iner bloßen Festste 1 lung) mit einem 
( z e i t l i c h v i e l l e i c h t bekränzten) hohen Bekannte itsgrad i n syn
t a k t i s c h r e l a t i v festgeprägter Form mit unterschiedlicher, s i -
tuationsabhäni^er F u n k t i o n A l s sprdchwörtliöhe Redensart wol
len wir Wortketten (Syhtagmen) verstehen/ die genauso geläufig 
wie Sprichwörtler sind,-aber keinen abgeschlossenen Satz bilden , 
also syntaktisch nicht Redensart 'einen 
ins Köckshörn ja;gen' i s t h i n s i c h t l i c h Tempus/Modus und Person 
variabel, das SpiIfcihiwort 'Hunger i s t der beste Koch 1 i s t hinge-, 
geri weitgehend i n v a r i a b e l ) . Die sprichwörtliche Redensart i s t 
s^ntaktiseher Äöh s tö f f , eih-'sprachV±ehes Bauelement, das in s e i 
l e n Rahmen eingepaßt werden muß, während das Sprichwort einen 
/festen, in sic h abgeschlossenen Satz-bildet. Ein weiteres K r i t e 
rium für die sprichwörtliche Redensart i s t ihre B i l d h a f t i g k e i t ; 
dies unterscheidet (sie von der 'eirifacheh 1 Redensart 1 0. Für das 
Sprichwort hingegen i s t die B i l d h a f t i g k e i t keineswegs konstitu-
t i v ; ves gibt unbildiliche Sprichwörter ('Eile mit Weile 1) und 
solche mit starker B i l d h a f t i g k e i t ('Wenn die Maus satt i s t , i s t 
das Mehl b i t t e r . • ) . "> 

!Zu dtn verschieicienen Def lnlt£önen "in der Sprichwortforschung v g l . R ö h r i c h -
M i e d e r (wie Ahm. 1) S. 1-3* 
Vgl \ R ö h r i c h - M i e d e r (wie Anm. 1) S. 15; H. B a u s i n g e r, Formen der 
' Volkspöesie 1 (Grundlagen der Oer man i s t ik ^ B e r l i n 1960 # S. 90-93. 
^Zu. dieser; U^terscheiclung v g l . R ö h>r;i :c. h - M i.ed e r (wie Anm. 1) S.. 1 Sf.; 
zur : Di f f e r e h z i e r u h g zwischen VRedew^ndurig 'sprichwörtlicher Redensart 1 

v g l . ' Die deutsche Sprache, hg. von E. ;Agricola, Dd. 1, L.eipzig 1969, 3. 592. 
Nach K, D. P i l z , Phraseologie (Sammlung' Metzler :Bd. 198) Stu t t g a r t 1981, 
'S". 30,. i s t "ppteictäwörtlicfr l i n g u i s t i s c h e r Terminu 
•irn Rahmen der Phraseologieförschuhg. 

*Vgl• : R ö h r i. c h (Wie Anm> 5)- S. 17. 
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Der .Vollständigkeit halber wollen wir auch d i e F a b e l d e f i n i e r 
ren .; Unter i ^ b e l veltätehen wir die Erzählung einer Handlung # 

in der Tieire , Pf lanzen oder Erscheinungen und Gegen stände der 
unbelebteh Natilir die Handlungsträger sind, denen, jedoch mensch
li c h e Eigenschaften oder Handlungsmöglichkeiten 
werden;.Der Widerspruch zwischen den nichtmenöchliche 
und iihtöh men$ölvlichen Ha die Fik-
tiört.aiität der Fabel, die Fabel i s t keine 'wahre* Geschichte. 
Aber die Fabel wird mit einer demonstrativ-didaktischen Intention 
erzählt, die sich meistens in einer e x p l i z i t aüVformullerten 
•Moral' der Fabel niederschlägt; die Fabel .bietet.:al^o;>:i^ä'h Er
zählteil und einen ausformulierten oder zumindest i n t e m t l e i r t e n 
Deutungsteil. 

Wehh wir von den Gattungsmerkmalen der Fabel ausgehen, sind 
mindestens; z we i strukturel1-furikt i o n a l e Gerneinsamkeit.en zwischen 
Fabel ̂ ühd^Sprichwbrt nicht zu übersehen :rciie didaktische Inten-\ 
tiön und die Zw e i t e i i i g k e i t in der Bedeutungsstruktur. Die didak
tische Intention - g i l t für das Sprichwort generell, sofern man sich 
dabei bewüöt b l e i b t , daß die didaktische Äbsidht s i c h n i c h t i n 
konkreten Handlungsanweisungen erschöpft, sondern daß neben der 
Ermahnung, wie man denn in dieser Welt zu handeln habe, auch die 
Fe st s t e l l Ving, wie es denn tatsächlich hier ,;;Muge;h:e> wie der. Lauf 
der Weit iät, uns zu belehren vermag . Diele doppelt^ Ausprägung 
der didaktischen Intention i s t der Fabel wie dem Sprichwort gemein 
sam , denn auch diö Fabel begnügt sich o f t damit, an die S t e l l e 
nütz!icher Handlungsempfehlungen das eher pessimistische Fazit 
treten zu lassen: So geht es zu in der Welt! 

Di £ Zwe i t e i 1 ig k e i t in" der Bedeutungsstruktür - verstanden als» 
Kombination eines vordergründigen Sinns der erzählten (fiktiven) 

Züm;f;olgenden v g l . K. G r ü b nvü H e r , Meister; Ksopus. Untersuchungen zu 
Geschicht/ife und Funktion der Fabel im M i t t e l a l t e r (Münchener Texte und Unter
suchungen zur\d^ütSQhen L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s Bd. 56). München 1977, 
S. 13-15. ' ^ ' , ' . 

^ v d i 0 s e m dopp^Kteri Verständnis der im Sprichwort', ybrmitts-lteri' 'Lebensregel 
v g l ; B a u<<; i n g u r (wie Anm. 9) S. 98. 

lG;r:u b.m-ü 1 1 .evr ';(̂ ie>An;vi>;"- '1-2) S. V5 r s p r i c h t i n d i e s e ^ 
gerneine (n) mjpjcal ische(n) Lehrsätze (ti) " e i n e r s e i t s und "Er fahrungsregeIn" ande
re r s e i tß; zum didaktischen ' Charakter'•• a l s Gemeinsamkeit von Fabel und Spriirh-
wort v g l . W,' von. B o t h, Luther und die Fabel', Breslau 1 9 2 7 s . 47.. 



Begebenheit mit einem tief e r e n 'moralischen' Sinn - führt in der 
Fabel zur A u s f o r i a ^ und der daraus abzu
leitenden Moral. Die <Zweitell;igktiir ißt zwar grundsätzlich inten-
dierti, aber die explizitie Formulierung der Moral i s t keineswegs 
zwingend'. Ursprünglich ŵ  mündlicti t r a d i e r t . Dies 
dürfte auch für das Sprichyfort gelten, sodaß dieö eine weitere Ge
meinsamkeit zwischen diesen beidefv Gattungen wäre. Sammlungen sind 
erst in späterer z e i t enstariden, nachdem die Fabel zum Unterrichts 
gegenständ , das Sprichwort zum Objekt philologischer Bemühungen 
antiker Autoren geworden war • Allerdings» wäre hier auch schon 
ein Unterschied zu vermerken. Die^ältesten Fabeln, die,uns l i t e r a 
r i s c h Uberliefert siWid , lasseh den Schluß zu, daß diese Gattung 
jeweils in bestimniten Situationen herangezogen wurde, wobei die 
Moral sich aus eben dieser Situation ergab. Die Fabelhandtuhg als 
solche, d.h. ihr B i i d t e i l , war in gewissem Maß durchaus polyvalent 
konnte verschiedenen Deutungen nutzbar gemacht werden. Die Zusam
menfassung der Fabeln zu Sammlungen hat es dann wohl e r f o r d e r l i c h 
gemacht, den ! au ßersp r achlichen Kontext, der die Deutung bestimmte, 
durch entsprechend ausfbrinü 1 i e r t e Deütungsvarianten zu ersetzen. 
Di£ Normeilfprim der Fabel a j ^ Kombination aus Fabelhandlung und 
-rhoral i s i ̂ i n e Konsequenz^ :dievsich aus der bloß l i t e r a r i s c h e n 
Überlieferung dieser Gattung ergeben hat . Die SprichwortSamm
lungen^ bietehN hinge B i l d . Als Gegenstand 

^philologischer Interessen der Alexandriner wie später auch der 
Humanisten werden die Sprichwörter mit Erklärungen versehen, die 
sich durchaus auch auf die jeweilige Gebrauchssituation beziehen 

" Dazu A. H a u s r a t h , Das Problem. 4^ r äsopischen Fabel (Neue Jahrbücher für. ; 
das k l a s s . A l t e r tum 1, 1898, S. 305-322) S. 312-315? G r u b m ü I l e r (wie 
•Anm; i2) S. 87-97. 

^Dazu K* ,R u p p--'̂.Q c h t / , Art. ' Paroimiöcjfraphoi.' ( i n : Real-Encyc lopaeiie der 
c^as$is^hen /Äl/fcertuinäwiS^ Bd. XVIII ,2, Sp. 173 5-1778); zum : 
Sprichwort im mi t t e l a l t e r L i e h e n ^ und yorreformatorischen S c h u l u n t e r r i c h t 
F. S e i 1 e r /-Deutsche Öprfchw^ ,•. München 1922, G. 77f;,,:S. 98-101. \ 

7 •: ,. ' " ' - • ' - • •'- • 
Vgl |--B.' E. P e?;r r y, FabJ.e (Studium generale 12, 1959, 5. 17-37) S. 28f. : "In 
the f irst,. per-iod/- previöus to the Alexändrinian age, the fable appears only 
in a context•'; where i t v l s . used äs an occasional Illustration"'? •vgl. 
G r ü b m ü 1. 1 e r (wie Anm. 12) S. i 7 f . u." S. 49. 
R D-i t h m a r, Die Fabe 1.. Geschichte , Struktur, Didaktik (Uni-TaöchenbücVvc\r' 
73) Paderborn 1371, s. 120; v g l . G r u b m ü 1 1 e r (wie Anm. 12) S. 19. 
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k ö n n e n 1 , aber im Gegensatz ^ur F a b e l m o r a l n i c h t a l s e i n d i e f o r + 

male G e s t a l t ••vier Gattung b e e i n f l u s s e n d e r Kontexter-sa:t'5? v e r s t a n d e n 
werdert ; könnenSammlungen, d i e wohl für dem'roibteläl£^ 
S c h u l u n t e r r i c h t bestimmt wari\5n wie d i e 'Fecuhda r a t i s * (um TÜ2vO 
;des Egbert von Lütt i c h , » e n t h a l t e n nie i s t e n s ke ine E r k l t f ruft g e n : 
oder Hinweise auf d i e möglichen Ge b r a u c h . s s i t u a t i o n e n , obwohl 
doch^gerade; daö b i l d h a f t e S p r i c h w o r t auf e i ri e zwe.i te Deütun9s-:; 
s c h l i c h t h i n a n g e l e g t und i n s o f e r n erk 1 är lirig"sbe dÜ r f t ig i s t . MrU. 
der F e s t s t e l l u n g 'Die Katze laßt das Mausen nicht'• werden w i r j a : 

hur vordergründig 'ÜbeirMas V i n 
der Reg öl kommentiert d i e s e s S p r i c h w o r t m e n s c h l i c h e V ^ h ^ i t e n s - -
w e i s e n . Wir haben äiso'auf:^ be im b i l d h a f t e n S p r i c h w o r t von e i n e r 
Zwe i t e i l i&ke i t i n der Bö de u t un 5: s s t r u k t u r auszugehen: der g l e i c h s a m 
/wörtlich v e r s t a n d e n e S i n n eines! b i l d h a f t e n Spr ichwoirts muß 
(meistens ith Rahmen der j e w e i l i g e n S i t u a t i o n ) auf eihön- Z w e i t s i n n , 
e i n e V t i e f e r t>' Bedeutung, h i n b e f r a g t werden . 

m t Sprichwörter, d i e n i c h t , b i l d h a f t siriü / t r i f f t d i e s e ?JWO! t c i -
l i g k e i t i n der Bedeutuhgsstruk t c r n i c h t , .zu, aber: auch für d i e s e 
Sprichwöirte#! h a ^ e n i w i r d i e für das. S p r i c h w o r t grühdsätziieh gel-

tehde"'••Äfahäfigi'gkeüt von der j e w e i l i g e n GebräuchäBituation anzuneh
men^ • E i l ^ v m i t W&il€t : , •, das "kann s i c h e i f i ; Dozent!, der s e i n e L e h r v e r 
a n s t a l t u n g e n regelmäßig mit Verspätung b e g i n n t , a l s S e l b s t r e c h t -
f e r t i g u r i g voröageri>..• ' E i l e m i t W e l l e ' • karjjft'..-Sabö'.r aivöhdiri i r p n i s r h e r 
Koninrient-är für den '•^ngÄt'tecken!0.i'!ifer sein/.: der m i t großem A b s t a n d , 
a l s L e t z t e r i n s Z i e l 'kömmt. Diese; P o l y f u n k t l o n a 11 tat z e i c h n e t b i s 
zu einem gewissen Gry^ae auch d i e F a b e l ausV. deren Bedeutung i n der 
^vöriiterarischeh* T r a d i t i o n zu vers'chiedlenen D e u t u n g s v a r i a n t e n aus-
f o r m u l i e r t werden kantji. 

In enge'nv Zusammenhcing mit der Zwo Lte i i icjko i t i n der Bedeutung's^ 
s t r u k t u r xät auch ein/ liveiden' Gattungen gemeinsames P t f i h z i p der. Vgr-
hü 1 lenden Au&'sag e wei se fcü sehen. Im s t r e n g e n S i n n des Wortes g i l t 
d i e s e s P r i n z i p nur für d i e b i l d h a f t e n Sprichwörter und für s o l c h e ' 
F a b e l n , d i e ohne M o r a l v o r g e t r a g e n werden. Aber verhüllend im w e i -

VöT. Johannes Aejricola, •Die i.'c h wo r t o r«a mm i unq & r* (Bd. 1 u. -2, >;y••'.y.on . 
S. L . GiImrfn", ' B e r l i n . -• New York 1971 ) Bd. i , S. Y> 1 - 2 1 ^ 27_vi. 

'l)azu So 1 1 e r (w'it1 Anrn. 16) ß. 71-71. = 
Eint?" Ausnahme sind die a l s Pr iqv rhi 1 To gedachter. .* Sciwabachi:>K Spvüchß* <ÜÜS^ 

dem 14, Jahrhundert; dazu S e i V Q r ( w i e Anm. \6) '>S.. 
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t e r e n S i p h s i n d Fabgl' und̂ ';SpJr•i:öhw6l̂ t ...auch :dadur,ch,' d;aß d i e Aussage 
rjj.eht a i s u r e i g e n s t e Äüffassürig des Sprechers- ausgegeben w i r d , 
/Sondern d|aß zwisch e n dem Sprecher und seinem Publikum d i e f i k t i v e 
F a b e l m i t ; i h r e r g e r a d e z u zwangsweise a b z u l e i t e n d e n Moral bzw. das 
'durch d i e Autorität altehrwürdiger U b e r l i e f e r u n g a l s o b j e k t i v e 
W e i s h e i t ausgegebene Spr iohwor t s t e h t . N i c h t der Sprecher weiß 
a l l e s b e s s e r , sondern d i e f i k t i v e Erzählung, d i e W e i s h e i t der 
•Alten. 
: Beiläufig s e i noch auf zwei w e i t e r e Gemeinsamkeiten zwischen 

'Fabel .'uhd' Sprichwort h i n g e w i e s e n . Der für. das S p r i c h w o r t könstitu-
. t i v e n v:vvb;ik;släQ;fl;gkeifc; •' e n t s p r i c h t d i e w e i t e V e r b r e i t u n g und 
der hohe B e k a n r i t h e i t s g r a d der F a b e l . I n s o f e r n s i n d b e i d e Gattungen 
volkstümlich; anders wäron i h r e zunächst mündliche T r a d i e r u n g und 
i h r t e i l w e i s e f e s t z u s t e l l e n d e r g e n e t i s c h e r Zusammenhang j a auch 
Jcaum denkbar. Aus der beid e n Ga£t üngen gerne i n seinen clidak t i s c h e n 
I n t e n t i o n e r g i b t s i c h e i n e Übe*sehneiduhg h i n s i c h t l i c h i h r e r oben 
schon angeführten G e b r ^ u c h s s i t u a t i o n : d i e Fabel hat s : e i t der An-
tiike,' das S p r i c h w o r t spätestens s e i t dem M i t t e l a l t e r e i n e n f e s t e n 
P l a t z im S c h u l u n t e r r i c h t , und b e i d e Gattungen f i n d e n im M i t t e l a l t e r 
a ^ c h - l h 4 e r P r e d i g t Verwendung . 

.....Bei e i h e r - s o s t a r k ausgeprägten V e r w a n d t s c h a f t zwis'chers F a b e l 
. Und; Spri,chwor t überrascht - n i c h t , wenn d i e be i d e n Gcittungen 
n i c h t 'miv;-durc-fr den g e n e t i s c h e n Zusammenhang m i t e i n a n d e r verbunden 
s i n d , sondern eben auch k o m b i n i e r t a u f t r e t e n . A l s B e i s p i e l : e i n e r 
s o l c h e n ; Fabel-S$richwort-Kbhiri|.hation föchte i c h M a r t i n L u t h e r s 
F a b e l Vom .Wo 1 f f v n < i r . r - w i i n a n a l y s i e r e n . 

Obwohl L u t h e r d i e F a b e l sehr schätzte - s e i n e Werke e n t h a l t e n 
z a h l r e i c h e A n s p i e l u n g e n auf t r a d i t i o n e l l e F a b e l s t o f f e :" * v hat ,efe
s e i n e / e i g e n e A r b e i t an d i e s e r Gattung n i c h t a b g e s c h l o s s e n . Während 
seines/AufenthaltesHäuf der F e s t e Coburg (1530) begann e r g l e i c h s a m 
zur Entspannung mit: der Umarbeitung d e r .Fabeln- aus der Sammlung 

' • p a z u ' S e i I o r , ( w i e Ann;. 16) I i . 
:>S •• ••: . * ' 

- Z u r / F a b e l I n d e r P r e d i q i v g l . G r u b m \: 2 1 c i { w i e Anm. .1/} ß. 9 • - 1 M ; üum-.-

, ••: S p r i c h w o r t i n d e r P r e d i g t ' v g l , S f.- i 1 v r (vri o Anm. 16/ S. 9 8 . 
2<\ • 

- Zu r'; fcn tw x c K 1 üng i n - L u t h e r s S t e l l u nq z u r f'^hr-] v g l . V O M Bot h {wie : Anm.. 14) 

. 1 X. 4-1 ' - : \ 

••."•""/Dio ver » . c h ' i V f i i e n e n A n u p i c l ü n i i e n * u n d 'ßöarb*Ht:ungßiv Binii neichgowic^cri b o i ... 

D i c k </ ~ G r u b i ü ü 1. 1 c r {v;i.r- Anm. £3) S,. ^;
>8---8S0. 
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Steinhöwels , g e l a n g t e j e d o c h n i c h t über e r s t e Anfänge h i n a u s . : 
f i a n d s c h r i f t i i c h überliefett s i n d d r e i z e h n F a b e l n ( e i n e davon i n 
zwei Varianten';):';, im ;Konzept, d i e R e i n s c h r i f t ( i n d e r s e l b e n Hand
s c h r i f t ) b i e t e t d i e A r s t e n sechs F a b e l n (zu Nr. S 2wel fassüngenT-
Im D^uck e r s c h i e n e n L u t h e r s B e a r b e i t u n g e n einschließlich s e i n e r 
V o r r ede e r s t 155 7; voh Nr. 6 w\irden b e i d e V a r i a n t e n übernommen/ 
d i e Anekdote von pr. Mpgenhofer b l i e b u n g e d r u c k t ^ . A l s c h a r a k 
t e r i s t i s c h für L u t h e r F a b e l n g e l t e n d r e i Merkmale: d i e d o p p e l t e 
y b e r s c h r i f t , d i e zum e i n e n das Thema (z.B. H a s s ) , zum andern das 

- P e r s o n a l { V o m W o l f f v n d L o w l c i n ) a n g i b t (nur b e i Nr. 1-5)*', ' 
' e i n e "Tendenz zur V e r a n s c h a u l i e h u n g und K o n k r e t i s i e r u n g 0 , d i e s i c h 
auch in den E p i m y t h i e n a u s w i r k t und mit e i n e r " V o r l i e b e für de r b e ; 
d r a s t i s c h e Prägungen " e i n h e r g e h t 4 " , und schließlich d i e d e u t l i c h e ' -
A b s e t z u n g der M o r a l vom Erzähltej,l und i h r e A u s g e s t a l t u n g a l s 

• .Zürn Verhä 1 t.nis von Luthers -.Boarboitüng. zu S t e inhöwe 1s Vor Luge v g l . v o n B o t 1 
.. (wie ;-Anm. 14). S. •'20-24? A. S c h i r o k a u e r , t u t h e r s A r b e i t am 'Äsop! (Modern 
Langüage Notes 62, 1947, 3> 7^-84) . . ":' 

'Die verschiedenen handschri f t l icherv Fassungen' wie den Wort] auf efes Druck's :und 
P a r a l l e l e n aus anderen Sammlungen b i e t e t die Aüägabe.Y Martin Luther, Fabeln. 
Nach .set.ner Handschri f t und"' den Drücken niit einem vergleichenden -Teil von-
Boner b i s Krylow, hg. von W. Ste inberq (Neudrucke deutscher L i teraturwerke r 

des. IG. und 17. Jahrhunderts Nr. 76) Ha 1KV Saale 1961. \Nach d i e s e r Ausgabe; • /';•' 
Wird im folgenden z i t i e r t . - Die Unterschiede zwisehö.iV R e i n s c h r i f t Und Kort^epi 
v e r g l e i c h t c. Fr'a,:; ke,. Die Abv/eichunger* der Reinschrift von dem Coricep t i n 
Luthers Fabeln (Paul und Braunes Beiträge zur Geschichte und Sprache det deut
schen L i t e r a t u r 40, 1915, S." 303.-411). ..r -:-V: 

'"^Dä^j K. D o d e r e r , über das ' betr i egen zur Warhei t • . Die Fabelbearbei tuhgen 
Martin Luthers (Wirkendes Wort M, 1964, 8. • 379-3Ö8) S.. 384 ? W. S p i e w o k'v V 
Martin Luthers Fabeldichtung' { in : Luthers Srirachschaf fen. G e s e l l s c h a f t Liehe „;;:•' 
Grundlagen, g e s c h i c h t l i c h e Wirkungen, Referate der internationalen, sprach;-;<.J. : 
wissenschaftlichen: Konferenz Lisenach 21 .-.2 V. MSr.z' 1983, hg. von J . Schildfc,'• 
T e i l 3, B e r l i n 1984, .S. 118-1 30) S. 124; D. I g na s i ax, Luthers Fabel-Zyklus^ 
von 1530 (Germanica Wrat i s l a v i e n s i a 64, 1985, S. 173-193) S. 185. Die Arbeit? ; 

von J. M e i s i n g e r, Luther, ein Meister der p u t s c h e n Fabel undV-des ..deüt^;;v 

-•sehen Sprichworts. Söllingen 1934, war mir' -leide r.- -'h i.c h tl' r e c h t ze i t i g ••.' z ug'ä'ng^ > 
1 ich*;-, der Bei t r a g von W. R ö c T i e r d i c h t u n g liu 16. Jahrhundert / L u t h e r ^ ly 
F a b e l n ciu$ E s o p o und Erasmus Älberus' -Bu'ch\ yoh\-def'Tuget\(l-[\mcV- Welßh&it- iln-rv^' 
Fln'f dhrurig' in die^deutsch^ L i t e r a t u r des 12;. b i s .16. Jahrhundert^,, hg; von 'V ; 
W. Frey (u. a. 1 , Bd. 3: Burger Um ü*Sd Fürstenstaat K 15v/l6. JahrhündertV' Ä 
^'pladen 1981, S. 165-189'-'' t a n g i e r t ••'meine "F rage s t h 11 ung' 'ri i c hi t . •' yiy.:: ; 

r
\ ) o d e r e r (wie Anm. 28); £, 336f. ; "Cias BemüherV um: Veranschaül ichühg ühd^Koh^'; 
kret.isierung schließt: jedoch, wie S p i e w o k (wie Anm. 28) ,'S.'"" 124,; r i c h t i g , . 
feststeI'i't-; eine "auf wesentlichste fiandlungsteile' reduzic-reHde, redundanz^Xj; 
a iiiiü '. sc« " nicht;,aus--

file:///Nach


Varijantenangebot mehrerer Sprichwörter 

I I , Hass. 
Vom Wolff vnd Lemlin 

B i n W o l f f vnd L e m l i n k a m e n on g e f e h r b e i d e / a n e i n e n B a c h zu 
t r i n c k a n . D e r W o l f f t r a n c k o b e n a m B a c h / d a s L e m l i n a b e r .;/ f e r n 

i v n t e n * D a d e r W o l f f d e s L e m l i n s g e w a r w a r / 1 i e f f e r z u j m / vnd 
s p r a c h / Üärumb t r u b e s t u m i r d a s W a s s e r / d a s i c h n i c h t t r i n c k e n 

• k a n ? D a s L e m l in a n t w o r t e t / W i e k a n i c h d i r s W a s s e r trüben / 
t r i n c k e s t u d o c h v b e r m i r /f vndmöchtest e s m i r w o 1 trüben? D e r 
W o l f f s p r a c h / W i e ? F l u c h s t u m i r n o c h d ^ z u ? D a s L e m l i n a n t w o r t e t / 
J c h f l u c h e d i r n i c h t . D e r W o l f f s p r a c h / Ja d e i n V a t e r t h e t m i r 

s e c h s M o n d e n a u c h e i n s o 1 chs« D u wi 1 1 d i c h Ve t e r n . D a s L e m l in 
^ a n t w o r t e t / B i n ich d o c h d a z u m a l n i c h t g e b o r n g e w e s t / w i e s o l 

i c h tue i n s V a t e r s e n t g e l t e n ? D e r W o l f f s p r a c h / S o h a s t u m i r a b e r 
\ m e i n W i e s e n v n d E c k e r a b g e n a g e t v n d v e r d e r b e t . Das: L e m l i n ant
wortet / W i e i s t d a s Möglich / h a b i c h d o c h n o c h k e i n e Z e e n e ? 
Ey s p r a c h d e r W o l f f / vnd w e n n d u g l e i c h v i e l a u s r e d e n v n d 
schwätzen k a n s t / w i l i c h d e n n o c h h e i n t n i c h t v n g e f r e s s e n 
b l e i b e n •'"/• vnd würget a l s o d a s v n s c h u l d i g L e m l in / vnd f r a s s es. 

. L e r e , , 
D e r W e l t l a u f f i s t / w e r Fziim s e i n w i l / d e r m u s l e i d e n / 

s o l t m a n e i n e S a c h e v o m a l t e n Z a u n b r e c h e n / D e n n G e w a l i g e h e t 
für R e c h t . W e h n m a n d e m H u n d e zu wil / s o h a t er d a s Led'tez 
g e f r e s s e n . W e n n d e r W o l f f wil / s o i s t d a s L a m b v n r e c h t . " 

Die Moral der vorliegenden Fabel z i e l t e x p l i z i t auf den Laufv 
der Welt ab, konstatiert also, wie es in der Welt i s t , n i c h t , wie 
<^ i n der Welt sein s o l l t e . Der erste Satz dfer^Moral b i e t e t zwei 
kausal miteinander verbundene Sprichwörter und eine sprichwört
l i c h e Redensart: D e r w e i t l a u f f i s t / w e r F r u m } { h i e r i n äer p o s i 
tiven Bedeutung von 'bieder', Irechtschaf fen') s e i n w i l / d e r m u s 

l e i d e n / s o l t m a n e i n e S a c h e v o m a l t e n Z a u n b r e c h e n / D e n n G e w a l c i 

g e h e t für (vor) R e c h t . Die eingeschobene sprichwörtliche Redens
a r t i s t nicht ohne weiteres verständlich; während wir jheute die 

Vglv v o n B o t h (wie Anm. 14) S. 47; D o d e r e r (wie Anm. 28) S. 386f.; 
'S p 1 e w o k (wie Anm. 23) 3. 124; I g n a s i a k (wie Anm;. 28) S. 182f. -.; ? 
Sprichwörter in den Epiraythien finden s i c h auch i n den Fabeln des Burkhard 
Waidls ( v g l . E.. I. e i b f r i e d, Fabel [Sammlung Metzler Bd. 66] 4;\ Auf t . -,\ 
S tuttgart 1982, $, 66) und des Erasmus Alberus. I m Z us ammen ha n g m i t d e n ; 
Fabelbearbeitungen-sol1 Luther auch seine Sp r i c h wörter$amm1un^ angelegt 
haben; dä?.Ä z u l e t z t B. We c k m a n n , Sprichwort und .Redensart invder Luther
b i b e l (Archiv für das Studium der Neueren Sprachen 221> 1984, s. 19-4 2): :.-
\S28-31. Die D i s s e r t a t i o n von J . G. C o r n e t;r e, Provprbs and p r o v e r b i a i 
: expreii^vions i n the German Works of- Luther, Chapel H i l l ; 1942, war mir le i d e r -
: n i c h t : zugänglich. - .-. - : •. 

(Luther, Fabeln (wie Anm 27)'S. 27f. 
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W^hdinigL 'einen istreit vom Zaune brechen 1 im Sinne von 'einen 
S t r e i t mutwillig herbeiführen 1 verstehen, hatte früher die Re
densart! 'etwas vom (alten) Zaune brechiah' die Bedeutung 'etwas 
ohne Umstände beschaffen '. Um 1500 i s t die Wendung ein u r s a c h a b 

e i m zäun b r e c h e n b e l e g t , und so haben wir die Redensart hier 
zu verstehen: 'Rechtschaffene, biedere Leute müssen leiden, und 
wenn man auch einen Anlaßt noch schnell ausdenken . 
müftlfe, denn Gewalt geht vor Recht', Was Luther im erstem Satzge
füge der Moral kausal ••Ve'rliihdet̂ '-vöyscheitit i n einem der beiden 
verschiedenen handschriftlichen Entwürfe ko o r d i n i e r t : D i e s e f a b e l 
z e i g t / Däsygewält g e h e t für r e c h t / V n d f r um leüte m u s s e n 1 e i d e n / 

h o l t man g l e i c h s a c h e n vom a l t e n zäun b r e c h e n . Als koordinier
tes Satzgefüge käme j.edem der beiden Sprichwörter die Eigenstän
di g k e i t zu, diei ihnen auch sonst zuerkannt wird: die Sprichwort
sammlungen weisen 'Gewalt geht vor Recht' und 'Wer fromm sein 
w i l l , muß leiden ' a l s voneinander unabhängige Erfahrungssätze 
•" 34 . : • : : : - : V : - ' -

aus . Der zweite Satz der Lehre bringt ein neues Sprichwort mit 
einem anderen B i l d : Wenn man dem Höhde z u w i l / so h a t e r d a s 

L e d d e r g e f r e s s e n . Das B i l d vom r!und, der das Leder gefressen hat, 
35 

i s t schon in der Antike bekannt , hat im Laufe seiner Tradierung 
Dazu R Q h r i c h ( w i e Anm. 5) S. 11-7.2-f. ; vgl. M. Luther/ Sprichwörtersammlung, 
hg. von E. T h i e l e - 0., Brenner (in: M. Luther, V/erke, Bd. 51, Weimar 1914, 
S . 634-731) Nr. 32 u n d Kommentar, S. 668. 

33 
Luther,' Fat«in ( w i e hnm. 27) S. 3. 

34 • , ,,-:X, • . . ••...•; • . 

W a n d e n . (Wr(ä;:;Anm.: 6) Bd. 1., Sp. .. 1222, n o t i e r t , (nach Henisch) d a s e r s t e 
Sprichwort; zusammen m i t d e r sprichwörtlichen Reefehsart. ("Wer fromm sein w i l l , 
d e r muss l e i d e n , s o l t man auch e i n Säch vom a l t e n Zaun brechen. ! ? ) , d a s zweite 
Sprichwort jedoch i s o l i e r t (JBd. 1, Sp. 1644) . 

^^Vg l . R ö h: r i c h (wie^Änm. 5) S. 45Öf. ; Luther/ Sprichwörter Sammlung ( w i e 
Anm. :/32) N r 3 1 und Kommentar/,-S/: 668. Dasselbe Sprichwort b r i n g t Erasmus 
Alberus, Die Fabeln, hg. vpn-W; Bräune (Neu Literaturwerke 
d e s 16. u, 17 . J a h r h u n d e r t s Nr. 104-107) ,,Haliey-Saa.le 1892, S. 32, in seiner 
Moral zusammen riiit dem 'Gewalt-vor-Recht'-Sprichwort: 

E s w a r d a u f f E r d e n . n i e s o s c h l e c h t , 
;.Gewal t . gxerig• • v n d e r w e i l n ^ ' f u r ^ - t e c h t 

Vnd\}hat d e r Hijrtdt s c h o n n i c h t s g e t h a n , 
• .Muß e r d p e n L e d d e r f r e s s e n h a n . 

J . Agr i c o l a (wie/Anm; i:9); Bd. 2, S. 85, s p i e l t i n seinemKommentar zum S p r i c h 
wort, Wann man dem . H u n d e z u w i l l /^^ e r L e d e r gössen e b e n f a l l s a u f d i e 
Fabäl vom Wo.1 f v u n d sLamm an /und b e s e h L x ä ß t V d e n A b s c h n i t t m i t dem Reimpaar: 
Danfi gewäli g e h t -£iir r e c h t . S y w l r d t a p e r w i d e r geschwächt. E s folgen • kommfcn-
• ta.rfe • KÜiii. Spridh%.ört G e w a l t g e h t für r e c h t u n d zur sprichwörtlichen Redensart 
71 in u r s a c h vom Z a u n b r e c h e n (?>. 861. 
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verschiedene Deutungen erfahren und dürfte zu Luthers Zeit durch
aus sphon den Sinn gehabt haben, der genau zu dieser Fabel paßt: 
'Wenn man jemandem etwas anhaben w i l l , f i n d e t man l e i c h t einen 
Grund. 1 Der l e t z t e Satz der Moral i s t gleichsam a l s die zum Sprich-
Woirt reduzierte Form genau dieser Fabel zu lesen: W e n n d e r w o l f f 

36 
,wil / s o i s t d a s h a m b v n r e c h t . 

Insgesamt i s t LuthersvLehre zur Fabel vom Wölf und Lamm a l s ein 
Angebot von Deütühgäväriärit^ zu sehen, die den Sinn der Fabel 
mehr oder weniger vollständig und unterschiedlich akzentuieren, 
unter Verschiedenen Aspekten ausleuchten, ohne daß diese Bausteine 
zusammen eine sinnvolle; Einheit bilden würden. 'Gewalt geht vot 
Recht' hätte a l s Epimythion dieser Fabel v o l l ausgereicht. Mit 
der Ausforir^ulierung der Moral als Variantenangebot steht Luther 
nicht i s o l i e r t in der Geschichte der deutschen Fabel; in diesem 
Punkt wie auph in der Konzeption der doppelten Uberschrift wäre 
vor allem U l r i c h Boner a l s Vorgänger namhaft zu machen^, ohne 
daß daniiit eine Abhängigkeit Luthers von den Boner sehen: Fabeln 
p o s t u l i e r t werden s o l l . 

Was l e i s t e n die Sprichwörter in Luthers Fabel? Eine Antwort auf 
diese Frage verlangt zunächst die Beachtung des unterschiedlichen, 
Bildgehaits der Sjprlchwörter. Das erste Sprichwort (wer F r u m s e i n 

w i l . . .;) i s t u n b i l d l i c h , im zweiten ( G e w a l t g e h e t für Röcht) werden 
die Abstrakta 'Gewalt' und 'Recht' durch das Verb p e r s o n i f i z i e r t , 
doch i s t der dadurch bewirkte Bildgehalt kaum wahrnehmbar^ Wir 
können v i e l l e i c h t behaupten: die beiden ersten Sprichwörter f o r 
mulieren den Sinn der Fabel auf einem allgemeineren Niveau, oder, 
wenn wir von Lessings Fabeldefinitiön [ w e n n w i r e i n e n a l i g e m e i n e n 

m o r a l i s c h e n S a t z a u f e i n e n b e s o n d e r e n F a l l zurückführen, dieäem 

b ; e s p n d e r n F a l l e d i e W i r k ! i c h k e i t e r t h e i l e n , u n d e i n e G e s c h i c h t e 

d a r a u s d i c h t e n , i n w e l c h e r m a n d e n a l l g e m e i n e n S a t z a n s c h a u e n d 
38 

e r k a n n t : s o heiß t d i e s e Erdiöhtuhg e i n e ' F a b e l ) ausgehen, können 
0W\'ä;'n"d e'r (wie Anm. 6) ^d. 5 f Sp. 369, n o t i e r t eine Variante (nach Lehmann) 
"Wehn der Wolff w i l l , so Hat dass Lambvnrecht, es stehe oben oder vnden an 
der Bach." 

7 V g l . G r l i b m ü 1 1 e r (wie' Anm. 12) 5. 320-332. 
^ Z i t i e r t nach E. Lje i b f r . i e d - J. M. We r 1 e, Texte zur Theorie, der Fabel 
(Sammlung Metzler Bd. 169) ätüttgart 1978, S. 56. 



wir sagen: die ersten beiiden Sprichwörter l i e f e r n für den besoli
deren F a l l zwei allgemeine moralische Sätze. Das d r i t t e Sprich
wort hingegen i s t i n seiner Gänze b i l d h a f t und s t e l l t somit 
neben den schon in der Fabel vorgeführten besonderen F a l l einen 
zweiten F a l l , den der Leser erst noch auf den entsprechenden a l l 
gemeinen Satz zu bringen hat. Ähnliches g i l t für das v i e r t e 
Sprichwort, das das B i l d der fäbelhandlung wiederholt. Wenn wir 
die Fabelhandlung-als Rätsel auffassen, das i n der Moral gelöst 
wird, können wir f e s t s t e l l e n , daß das d r i t t e und v i e r t e Sprich
wort uns diese Lösung schuldig bleiben. Dennoch sind diese beiden 
Sprichwörter keine 1nachgeschobenen 'Minifabeln', zumindest wohl 
nicht im Sinne Lessings, denn die beiden Sprichwörter bieten 
keinen besonderen F a l l , sondern eher einen allgemeinen F a l l , s i e 
s t e l l e n einen Sachverhalt f e s t , der immer wieder z u t r i f f t und 
beobachtbar i s t , aber doch über sich hinausweist auf einen a l l g e 
meinen moralischen Satz, den es e r s t noch aufzufinden g i l t . 

Für [die Antwort auf die Frage nach der Funktion der Sprich
wörter in Luthers Fabeln i s t auch Luthers Auffassung von dieser 
Gattung relevant;, vor allem seine 'Gebrauchsanweisung 1 der Fabel, 
wie er sie'am Ende seiner Vorrede formuliert: 
VNd d a s i c h e i n E x e m p e l g e b e d e r F a b e l n w o l zu g e b r a u c h e n / W e n n e i n H a u s v a t e r 
v b e r T i s & h w i l K u r t z w e i L h a b e n / d i e n u t z l i c h i s t / k a n e r s e i n / W e i b / K i n d / 
G e s i n d ' 1 f r a g e n / W a s b e d e u t d i e s e o d e r d i e s e F a b e l ? vnd b e i d e s i e u n d s i c h d a r i i 
üben. A l s d i e fünffte F a b e l v o m iHund m i t d e m S t u c k F l e i s c h i m M a u l / b e d e u t e t , 
w e n n e i n e m K n e c h t : ode^ *togd- ̂ u, woi i s t / vnd w i l s b e s s e r n / s o . gehß.^s j m / w i e 
d e m H u n d / d a s s i e d a s g u t e v e r l i e r e n / u n d j e n e s b e s s e r e n i c h t k r i e g e n ^ * 

Dieses B e i s p i e l zeigt, daß es Luther bei dem vorgeschlagenen 
Fabelspiül nicht um p r i n z i p i e l l neue Deutuhgsvarianten einer i n 
h a l t l i c h vorgegebenen Fabel geht , sondern um ihre Anwendung auf 
die eigene S i t u a t i o n des Lesers, Der allgemeine moralische Satz 
der Fabel ist; a l ^ einen besonderen F a l l zu beziehen, 
für die eigene S i t u a t i o n nutzbar zu machen. Ein derartiger Um
gang mit der Fabel verschafft dieser Gattung einen 'Sitz im Leben' 
Vieler'.ihr- in ähnlicher Form schön in der Antike eigen war, ohne 
daß dort a l l e r d i n g s der Umy/eg über eine aus formulierte Moral ge-

Luther, Fabeln (wie Anm. 27) S. 86. 
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lyömmeh wurde, • O f f e h s i c h t i i c h i m p l i z i e r t Luthers Handhabung der 
Fabel, vor allem seine "iftu's-formulierung der Moral a l s Varianten
angebot von verschiedenen Sprichwörtern, eine beträchtliche Mehr-
a r b e i t beim Leser öder Hc5rer 1. Sofern diesem eine Deutung der 
Fabe1. handlang ia'-cier Form eines unbildlichen Sprichworts ange
boten /wird7r'4iät eir diiese sprichwörtliche Weisheit oder Erfahrung 
auf seine eigene ̂ itüatiqnSzu beziehen Sofern das Sprichwort 
gänzlich i n der B i l d h a f t i g k e i t v e r b l e i b t , hat er, bevor er die 
Lehre für sich nutz machen kann, diese erst noch auf einen 
allgemeinen moralischen Satz zurückzuführen. Ist Luthers Verwen
dung des Sprichworts in dei Fabel also ausschließlich ein M i t t e l , 
um; die Arbeit des Lesern/Hörers an dieser Gattung zu erschweren 
oder zumindest zu verlängern? V i e l l e i c h t sogar mit der Absicht, 
auf diese Weise, nämlich durcJ§:J<die intensive Auseinandersetzung 
mit dem Textsinn, die moralischen Lehren besser ins Gedächtnis 
einzuprägen? 

.Diese Erklärung i s t nicht völlig abwegig, doch g i l t es auch 
folgendes zw bedenRen: Sprichwörter sind volkstümlich, weit ver
b r e i t e t und i n ihreir?::nioral-isehen';'öder sozialen Verbindlichkeit 
entsprechend äfferkannt• Dies g i l t für das einzelne Sprichwort 
wii» auch iE^r die Gattung ge n e r e l l . Wenn Luther nun die Moral 
der Fabel a l s SprichwQrt formuliert, kann er verschiedene Ziele 
erreichen. tZum einen - und dies g i l t vor allem dann, wenn das 
Sprichwort nicht b i l d h a f t i s t odipr sein Sinn trotz der Biildhaf-

D i e i m Rahmen i h r e r ursprünglichen Verwendungssi tua t ionen überlieferten Fabeln 
(vgl. D i t h m.a r (wie Anm. 18) S. i l 6 f . ) lassen zwar den Schluß zu, daß di e s e r 
Gattung^ i h idei: A h t i k e- vor allem e i n 'öffentlicher V Gebrauch zukam, aber ande
rer s e i t s i s t zu.bede nkehr daß nur öffentlich relevante S i t u a t i o n e n der l i t e r a 
rischen» Überlieferung wert erachtet wurden. 

* Auch L e i b t r i e d (wie Anm. 30) S. 63, versteht, die b i l d h a f t formulierten 
Lehren a l s Ähregung zu eigenem Mitdenken" , während D o d e r e r (wie Anm. 2h)• 
S, 387, aus Luthers Verwendung: w im Epimythion schließt, daß. 
der Reformator "dem r a t i o n a l e n Einsichtigmächen mißtraut, aber dem Sprechen 
in .Bilderh und G l e i c h n i s s e n , FabeIn und 6dschichten zutraut, den Menschen 
e x i s t e n t i e l l ? zu t r e f f e n und ihm zu h e i f en." D.-R. M o s e r , 'Die w e l l t w i l 
meiöter •kluglin b l e i b e n . . . 1 . Ma-rtin Luther und das deutsche Sprichwort 
:(Mutterö^^p.he ;90,.;i98Ö, S. I51-:i66)- S>. 157, begründet Luthers Sprichwörter-^ 
gebrauch i n den deutschenlWer mit seinem "Bemühen um eine allgemeinver-
ä^aneiiieh^ b e i der; Verbreitung des Gotteswortes. V S p i e w a k 
(wi&-Knm. 28) S. 124, s i e h t i n der Kombination von FabOl und Sprichwort auch 
^infön M ä s ^ von der B i l d h a f t i g k e i t , der Volkstum! i c h -
k e i % ;und der - gelegeritl ich auf trete'ndcn - " ' grotesken Hyperbo 1 ik , woh 1 auch 
KÖmik des Sprichworts (...)." 



h a f t i g k e i t a l s bekannt vorausgesetzt werden kann - verstärkt er 
das iSestehende Werte- und Normensystem, das ber e i t s im Sprichwort 
k o d i f i z i e r t i s t und nun durch die Gattung der Fabel/ die das 
Angenehme mit dorn NÜtz1ichen verbindet, erheut bestätigt wird• 
Zum andern kann er mit sprichwörtlichenFormulierungen; d i e 
Lehren der Fabeln einprägsamer gestalten; die Geläufigkeit des 
Sprichworts überträgt sich somit auch auf die Moral der Fabel 
se l b s t , das Sprichwort w3Lrd zürn nmemötechnr^chen tfilfsmittel. Und 
schließlich kann Luther, selbst wenn der Leser die Deutung eines 
bildhaften Sprichworts e r s t noch erarbeiten muß, wohl doch davon 
ausgehen, daß zumindest d£r Eindruck der Volkstümlichkeit ge
wahrt b l e i b t . Die Volkstümlichkeit deris Sprichworts, auch des 
nicht unmittelbar e i n s i c h t i g e n und sofort verstandenen Sprich
worts, wird so auf die Gattung der Fabel übertragen bzw. die d i e 
ser Gattung ohnehin schon eigene Volkstümlichkeit wird durch das 
Sprichwort verstärkt. Die sprichwörtliche Formulierung erweckt im 
Leser das Gefühl, daß das, was da abgehandelt wird, nicht irgend^ 
welche ergötzlichen Geschichten sind, sondern ihn selbst b e t r i f f t 
wie er ja auch das Sprichwort a l s für si c h und .seinesgleichen ver 

43 
b i n d l i c h erfahren hat ; insofern führt die Verwendung von Sprich 
W ö r t e r n in der;Fabelmoral den (lateinkundigen) Leser zu der Ein
s i c h t : tua r e s agi t u r ! 

''Dazu R o n r i c h - M i o d e r (wie Ahm. 1) S. i00-102. 
^|ur Aujt.orität und V e r b i n d l i c h k e i t der Sprichwortweisheit v g l . M o s e r (wie 
Ahm'. 41) S. 159. 


