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Noch 1955 klagt L. Rohrich : " Das Interesse fiir Marchenforschung scheint nachgelas
sen zu haben ... So wiirde es z.B. schwer sein, bei einer Weiterfiihrung des Handworter
buches des Marc hens eine notige Anzahl qualifizierter Mit ar beifer zu versamm.eln." 1 
Aber bereits im Jahr 1957 griindete K. Ranke die Arbeitsstelle "Enzyklopadie des .Mar
chens " (EM), und 1963 kann er sagen: "Die in Vorbereitung begriffene Enzyklopadie 
des Marchens wird das Gesamtwerk der an ihr mitarbeitenden Forscher aller Lander die
ser unserer Welt werden. Ich bin sehr froh, daB sich bereits 2 .000 Mitarbeiter gefunden 
haben, an diesem opus magnum mitzuwirken. "2 Die Situation der Erzahlforschung hat 
sich gebessert , seit 1959 finden Tagungen der "International Society for Folk-Narrative
Research" statt, 1958 ist die "Fabula - Zeitschrift fiir Erzahlforschung" mit zwei Supple
mentreihen <lurch Ranke gegriindet worden . Die Arbeitsstelle der EM ist von Beginn an 
auf Publikation ausgerichtet.3 Finanzielle Unterstiitzung fand das Projekt <lurch die 
"Deutsche Forschungsgemeinschaft" sowie die "Stiftung Volkswagenwerk". Seit 1980 ist 
die Unternehmung ein integrierter Bestandteil der Gottinger Akademie der Wissenschaf
ten. Angeregt wurde tlie EM <lurch den Verlag Walter de Gruyter, der schon das "Hand
worterbuch des deutschen Marchens" und das "Handworterbuch des deutschen Aberglau 
hens" herausgegeben hatte. 

18 Jahre dauerte es, bis die Forschungsstelle soweit aufgebaut war, daB man sich mit 
der ersten Lieferung einer kritischen Offentlichkeit prasentieren konnte. Das Archiv hat 
im wesentlichen Hilfsfunktion fiir die Publikation. Hier sind nach dem internationalen 
Typenklassifizierungssystem von Aarne und Thompson (AaTh) und, in geringerem MaBe, 
dem Thompsonschen Motivindex (Mot.) sowie den (nach dem gleichen Schema aufge
bauten) Regionalkatalogen einige hunderttausend Texte aus Erzahlsammlungen der gan
zen Welt kopiert und typisiert im Erziihlungsarchiv gesammelt. Mehrere tausend nicht 
nach AaTh u.a. typisierbare Texte sind daneben auf Grund ihrer thematischen Schwer-
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punkte in einer Stichwortkartei verzettelt. Das Archiv versucht auch, Schwachen des 
AaTh zu kompensieren, sich z.B. besonders der ost- und siidosteuropaischen Sammlungen 
anzunehmen, von denen ca . 150 in keinem Typenkatalog bisher erwahnte iibersetzt und 
in <las Archiv aufgenommen worden sind. Daneben existieren 20 ander .e Karteien und 
Sammlungen, z.B . ein Schlagwortkatalog (im wesentlichen nach den Stichwortern der 
EM), in dem die jeweilige Sekundarliteratur fiir die Artikel verzeichnet ist, dazu ein 
Archiv mit Kopien wichtiger Texte der Sekundarquellen. 

1973 wurde ein Editoren- und Redaktionsstab gebildet . Neben dem Hauptherausgeber 
K. Ranke sind gegenwartig H. Bausinger/Tiibingen, W. Briickner/Wiirzburg , M. Liithi/Zii
rich, L. Rohrich/Freiburg i.Br. und R. Schenda/Ziirich Herausgeber. Um die Effizienz 
des Projektes zu erhohen, sind die Mitarbeiter aus einem geographisch nicht zu weit aus 
einanderliegenden Bereich gewahlt worden. Der Redaktion gel1ort neb en den dre i haupt
amtlichen Mitgliedern I. Kohler -Ziilch , H .-J. Uther, R. Wehse noch E. Moser-Rath und 
Ch. Schmidt an. Komplettiert wird die Arbeitsgemeinschaft durch Hilfskr afte (drei Stu 
denten u'nd ein Examinierter). 

Nun tragt aber die EM den Untertitel "Handworterbuch zur historischen und verglei
chenden Erzahlforschung", schlieBt somit auch andere Erzahlgattungen neben dem Mar
c hen ein. Dieses Konzept ist insofern neu, als nach dem urspriinglichen Plan Sage, 
Schwank und Witz ausgeKlammert blieben, weil fiir sie eigene Handbii cher vorgesehen wa
ren . Nachdem diese Plane zumindest in der nachsten Zeit kaum verwirklicht werden kon-

. nen, ist man sowohl in der Stichwortliste als auch der Ar chivierung bemiiht, diesen Berei 
chen mehr Rechnung zu tragen. 

Der Titel "Enzyklopadie des Marchens" soil somit keine gattungsm aBigen Eingrenzun
gen im Sinne neuerer Definitionen bedeuten. Es geht in diesem Werk um alle Kategorien, 
welche die Briider Grimm seinerzeit in den "Kinder- und Hausmarchen" unter ihrem weit 
gefaBten Begriff zusammengenommen haben, also auch um Tiergeschichten, Fabeln, Le
genden, Novellenstoffen, Schwanke, Witze, Kettenmarchen etc. 

Ziel der EM ist es, die reichen Sammelbestande miindlich und schriftlich iiberli eferten 
Erzahlgutes aus den verschiedensten Ethnien zu vergleichen und ihre sozialen, histori 
schen, psychologischen und religionswissenschaftlichen Hintergriinde aufzuzeigen. Dar 
iiber hinaus sollen die Vermittlungswege von Stoffen und Motiven anhand literarischer 
Quellen wie Exempel-, Legenden-, Predigt -, Historien- und Volksbiichern und der mit den 
oralen Traditionen in Zusammenhang stehenden Dichtung verfolgt und damit die bestan
digen Wechselbeziehungen zwischen Literatur und Volksiiberlieferung verdeutli cht wer 
den. 

Auf diese Weise hofft die EM, eine Fiille von Informationen an Interessenten aus ver 
schiedensten Forschungsbereichen zu liefern : an Philologen und Literaturwissenschaft
ler, an Ethnologen und Anthropologen, Religionswissenschaftler , Soziologen, Psycholo
gen, Padagog .en, Kunsthistoriker, Byzantinisten, Musikethnologen, Geschichtswissen
schaftler, Judaisten, Orientalisten und Medienforscher. Das Werk sol! iiber den jeweiligen 
Forschungsstand berichten, auf Forschungsdesiderate aufmerksam machen und zu neuen 
Untersuchungen anregen . Das Team der Autoren, Herausgeber und Redaktoren ist be 
miiht, iibersichtliche, allgemein verstandliche Artikel vorzulegen, die au ch einen groBen 
Kreis interessierter Laien ansprechen konnen . 
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Gliedert man die Beitrage nach anderen Gesichtspunkten, so ergeben sich folgende 
Artikelarten: 

Darstellungen von Theorien und Methoden , von Gattungsfragen, Stil- und Struk
turproblemen; 
Monographien iiber wichtige Erzahlstoffe , Typen und Motive; 
Studien zur Biologie des Erzahlguts; 
Biographien von Forschern, Sammlern , Erzahlern und Autoren bedeutender Que\
lenwerke; 
Untersuchungen von einschlagigen Quellenbereichen ; 
Analysen von stoffgeschichtlich relevanten Werken der Weltliteratur; 
Regionale Forschungsberichte. 

"DaB auch Artikel, die nicht zum zentralen Themenbereich der EM gehoren, in einem 
solchen Spezialnachschlagewerk auf die Beziehungen ihrer Sujets zur Erzahlforschung aus
gerichtet sein miissen, ist selbstverstandlich . Sie konkurrieren daher ni cht mit gleichlau
tenden Artikeln in Worterbiichern etwa zur klassischen Altertumskunde, zu den Lit eratur-, 
Religions- oder Sozialwissenschaften, sondern erg anzen und bereichern sie um die diesem 
Werk eigentiimlichen und in vielen Forschungsbereichen bislang nicht geniigend beri.ick
sichtigten Aspekte. "4 

Drei Einzelheiten sind zu kommentieren: Im Mittelpunkt der Arbeit steht notwendi
gerweise das Material, die Volkserzahlung, und deshalb kommt den Typenmonographien 
die groBte Bedeutung zu. Sie sind jedoch, theoretisch betrachtet, kein neuer Ansatz. Neu 
hingegen sind Forscherbiographien, die hisher in keinem vergleichbaren Werk zu finden 
waren, ebenso auch Lander- und Ethnienmonographien, von denen derzeit nahezu 50 
vorliegen. Sie stellen ein ausgesprochenes Problem dar. Kann ein derartiges Lexikon ei
gentlich nur weitgehend positivistisches Aufarbeiten von bereits vorliegenden Forschungs
ergebnissen bedeuten, so ist die Erstellung von Landermonographien jedoch eine vollig 
neue Forschungsleistung in dem MaBe, wie i.iber das entsprechende Land oder die betref
fende Volksgruppe vie!, wenig oder iiberhaupt kein Material vorliegt. Notwendigerweise 
werden daher die verschiedenen Beitrage ungleichgewichtig sein. Echte Forschungsbei
trage sind aber auch auf anderen Gebieten nicht selten, besonders bei den sogen. Theo
rieartikeln. "In der Planung bildete die regionale bzw. ethnische Begrenzung des Beobach
tungs- und Untersuchungsfeldes ein besonderes Problem. Auf der einen Seite sollte der 
Vergleichsraum nicht vorschnell beschnitten, sollten die nahezu unbegrenzten i.ibernatio
nalen Verflechtungen des Erzahlgutes respektiert werden. Auf der anderen Seite hatte 
eine gleichwertige Reprasentation aller Weltteile ganz andere Wege der Gewinnung von 
Autoren erfordert, und man hatte die Forschungsarbeiten weiterer Generationen abwar
ten miissen. Im Sinne eines vertretbaren Totalvolumens wurde Dbereinstimmung dahin 
erzielt, daB vor allem die oralen und literalen Erzahlformen Europas und europaisch 
heeinfluBter Kulturen, aber auch die des mediterranen und asiatischen Raumes erfaBt und 
bearbeitet werden; dagegen findet das Erzahlgut der bis vor kurzem schriftlosen Volker 
vor allem in den zusammenfassenden regionalen Forschungsberichten Beri.icksichtigung. 
Eine gewisse Abstufung, die ja auch dem Forschungsstand entspricht, wurde als unver
meidlich akzeptiert. Es ist nicht auszuschlieBen , daB also mitteleuropaisches und zumal 
deutschsprachiges Beispielmaterial in den Artikeln unangemessen dominiert; auch dies 
aber ist eher Ausdruck der hiesigen Forschungssituation als etwa eines ideologischen 
Ethnozentrismus. "5 

4. EM Bd. 1, S. VII. 
5. Ebd., S. VI. 
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Zurn AbschluB soil die gegenwartige Arbeit in der Forschungsstelle und Redaktion der 
EM geschildert werden. Archiv und Karteien werden standig weiter ausgebaut und erganzt, 
sogar manches Neue in Angriff genommen, wie derzeit eine Konkordan z aller Typenin 
dizes, die bei der letzten Revision des AaTh noch nicht beriicksichtigt warden sind. Die 
Hauptbemi.ihung aber gilt der Edition. Jahrlich ers cheinen 2-3 Lieferungen, so daB - b ei 
gleichbleibender Schnelligkeit - das auf 12 + 1 Bande berechnete Lexikon in ca. 20 J ah
ren abgeschlossen sein diirfte. J e zwei Herausgeber betreuen ein Artikelgebiet im weite
sten Sinne: Ranke/ Rohrich die Typenmonographien, Bausinger / Liithi die Theorieartikel, 
Bruckner/ Schenda Biographien. Gemeinsam mit den Herausgebern tragt die Red aktion 
geeigneten Fachleuten entsprechende Artikel an, ein gewisser Tei! wird allgemein ausge
schrieben. Die Resonanz ist so groB geworden, daB teilweise ein halbes Dutzend Bewer
bungen fiir ein Lemma vorliegt. Dies schlieBt nicht aus, daB fiir ganz spezielle Artikel zeit 
weilig nur schwer kompetente Autoren zu finden sind. Sehr komplexe Artikel - etwa 
"Bildquellen, Bildzeugnisse", "China" oder "Deutschland" - sind nur von mehreren 
Verfassern gemeinsam zu bewaltigen. Dabei sollen Arbeiten nicht zu einem EM-Einh eits
produkt umgewandelt werden, vielmehr muB ihr individuelles Geprage erhalten bleib en . 
Vergeben werden die Lemmata in alphabetischer Reihenfolge, jedoch wird erwogen, 
schwierige oder miteinander in Beziehung stehende Beitrage auf Jahre im voraus geeigne
ten Fachleuten anzutragen. Daneben besteht die Moglichkeit, sich als Interessent fiir einen 
bestimmten Artikel vormerken zu !assen. 

Nun die niichterne Frage nach den Tatsachen: Was ist bisher geleistet warden? Zwei 
Bande und drei Lief eru ngen (Bd. 1 : 1977; 2: 1979; 3: 1981) liegen vor. Auf ca. 3.700 
Spalt en wurden die Stichworte "Aarne, Antti" bis "Drei, Dreizahl" abgehandeJt.6 Fast 
900 von knapp 4.000 gt>planten Artikeln stehen der Forschung also bereits zur Verfii
gung. Die E- und F-Artikel sind vergeben und zum Tei! bearbeitet. Bisher haben etwa 130 
deutsche und 130 auslandische Forscher (aus 35 Landern) mitgearbeitet. 40% der Abneh
mer des Lexikons wohnen auBerhalb Deutschlands in 5 Kontinenten. Dies ist das auBer
lich sichtbare Ergebnis eines Unternehmens mit !anger Vorgeschichte . 

Neben der Fortfiihrun g des Archivs und der Editionsarbeit client die EM au ch als For
schungs- und Auskunftszentrum: Fragen von Fachkollegen aus aller Welt werde n mit Hil
fe des Archivs oder <lurch Kenntnisse der Mitarbeiter geklart, Besucher an Ort und Stelle 
in die Arbeitsmoglichkeiten eingewiesen, studentische Examensarbeiten betreut. SchlieB
lich bleibt auch Kurioses nicht aus. So sind wir zu einer Station der von Norden nach 
Siiden durchs Land fiihrenden touristischen 'MarchenstraBe' avanciert, die Presse reitet 
auf dem Wege der Nostalgie und beginnt sich fiir Marchen, und somit fiir die EM zu in
teressieren, und selbst einem Zahnmediziner aus Wales muBte man vor kurzer Zeit mit 
Materia l fiir seine Forschungen weiterhelf en . - Die Rezensenten schlagen eine englische 
Dbersetzung d er EM vor, dazu no ch eine auf wenige Bande gekiirzte Ausgabe . Viellei cht 
wird auch das noch einmal Wirklichkeit - beim Mar chen ist nichts unmo glich. 

6. Enzyklopadie des Marchens. Bd. I ff., Berlin/New York: de Gruyter Verlag, 1977 ff. 




