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In def vorliegenden Arbeit. beschliftigt sieh der Aulor mil den Problemen derhistorischen
FolkloreYorschung. Zunachsl behandelL er cias flroblcm der QuellenerschlieBung, ciasmit
elrei BegrilTen charaktcrisiert werden kann - Ubcrangcbot, Lilckenhaftigkcit und man-
gelnde Authenlizitat. ..

Den zwciten Sellwerpunkl bilden Uberlegungen zum Problem der 8eziehung zwi-
schen Struktur unci Prozel3. Die Folklore, in einem groGeren Zusammenhang betrachtet,
stellt ein komplexes Ganzes dar, dessen sehr ullterschiedlichen Elemcnle ill bestinunten
Beziehungen zueinander stehen. Mil anderen Worten, sic ist ein genau st.rukwrierter
Bereich des sozialen Lcbens. Wie man jedoch soforl bemerken kann, sind die erwahnten
ElcmenLe und ihre wechsclseiligcn Beziehungen st.andigen Vcrfulderungen unterworfen,
so daGder Prm.cJ3 als dominicrcnder Aspekt jeder FoIklorerradition zu berUcksichtigen ist.
Aus diesem Grund wHrees melhodologisch raIsch, Suuklur und Entwicklung von hisw-
rischen Ereignissell als eimmder enlgegenslehende Aspckte zu belrachlen. Eine gute
Darslellung der FolklorCLradilion muf:ldeshalb die wechsclseit.igen Beziehungen zwischen
dominicrenden und untergeordnclcnElemcnten und die~ich daraus cnlwickelnde Stmkt.ur
berUcksichtigen. Unler dicser Prfunise INurden die Problcmc der hist.orischen Folklorc-
forschung mit besondcrcr Berucksiehtigung des sozia1en Kontextes erOrtert.

Forscher, die sich mit deutschcr Folklorc besehafligen, kon1illen auf Kongres-
sen, Symposien oder Studicnrcisen immer wieder in die Lage, Folkloristen anderer
Linder bcneiden zu miisscn. Wahrcnd bei UllS die Kontinuilat traditioncllcr folklo-
ristischcr Traditionen wcitgehcnd unterbrochcn und zum gro!3en Tcd auch ahgebro-
chen ist, konnen Folkloristen viclcr Linder inuncr noch soIche Prozesse und For-
men der Folklore in rcichen und vic1gestaltigen TradiLionen unmit[clbar studieren.
Andcrerseits baben wir manchcn Volkcm jedoch eincn Reicbtum an Uberlieferun-
gen voraus, numlich einen Reiehtum hislorischer Qucllen. Deshalb war die Erfor-
schung dcr dcutschcn Volksdichtung lmmer zugleich a\Jch eine historische Diszi-
pIin.

In dcr Tat besitzen wir cine Qucllcnlagc fur die historische Erforschtlllg der
deutschen Volksdiehtung, die in ciller rclativ dichLen BelegfUJle bis in die zweite
HJlfte des 15. Jahrhunderts und in manchcn werlvollcn Einzelzeugn.issen auch noch
in das hohc, mit nur sehr wenigen ZCllgnissen al!erdings auch ins friihe Mittelalter
zuriickreicht.

Dcnnoch gab cs bishcr bum Gesamtdarstcllllngen zur Geschichte einzclncr
Gau\Jngen und vor aHem nieht dcr dcutschen Volksdicillung insgesamt.1 Die

1Vgl. dieAuswahlbihliographic in: Gcschichlc dcrdelltschen Volksdichlllng, Akademie- Verlag,
lkrlin 1981.
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geschichllichc Forschung hal ihr Augenmerk fast ausschliemich auf monographi~
sche Untersuchungen der Wandlung cinzclncr Tcxte, Texuypcn oder Textgruppen
gerichtet. Die Ursachen dafLir diirften haupts)jchlich 7weierlci Art gcwesen sein. Er-
stens herrschte vor allem in der Forschung des 19., abcr auch noch bis in die Mitte
unseres Jahrhundcrts die Vorstellllng vor, daB die Volkskultur und damit auch die
Yolksdichtung eine weiLgchend gleichblcibcndc "grundscbichtliche" S\Jbstanz bilde.
Eine solehe AuffassUJ1Kkotmte l-us\orische Forschllngen wenig COrdcm. Tatsache
ist, daB viele Prosa- und Liediiberliefer\Jngen sich in der Tradition des Volkes oft
iiber Jahrhundcrte bin lcbendig erhalten haben. Dennoch handelt es sich dabei nicht
urn gleichbleibende TradiLionen. Zwar konnen sich Sloffe und Typen vielfach scm
lange erhallen, doch andem sie sich zug1cich sUindig in Aussage \Jnd Form. Oas
gesamte Gut dcr Yolksuberlieferung ist eincr fortwahrcnclen Variabilitat un-
terworfen. Oaraus resultierl die unendliche Hille der einzeinen, sich immer wieder
unterscheidenden Textfassllngen. Hinz\J konunt, daB allch Stoffe \Jlld Typen im
ProzeB def histQrischen Uber!icferung neu entstehen oder neu in die Volksiiber-
lieferung aufgenommen werden und daB viele auch wieder verklingcn. Die
gesellschaftlich-kulturelle FunkLion der Volksdichtung ist ebenfaIIs historischer
Wandlung und Entwicklung unterworfen. Diese Funktion kann in eim.elnen
Epochen und in diesen EJXlchen wieder bei vcrscbiedenen Klassen und Schichten
sehr untersehiedlieh sein. Zum Beispiel zeigen die Quellen aus der ZC:!ldes 15. und
friihen 16. Iahrhundcrts, in dcr zuerst cinc dichte historische Uberlicferung
dCulschcr Volksdichlung einsetzt, daB in dieser Epochc milndliche Lied- und
ErzahltIaditionen, SpfuchgUL und dic in versehiedenen spracblich-poetischen For-
men gcsLalLeten LehenserfahrLlngcn ZLlmwlchligsten Bestandleil def geistigeo Kul-
tur des Yolkes auf clem Lande und der Ul1lercn sladtischen Schiehten gchorten.
Dagegen bcsitztn schon in jener Zei t filr die milllercn stadtebiirgerlichen Schichlen,
vor aHem die ZunCtmeister und kleineren Kaufleute, neben jenen Traditioncn auch
literarische SLoffc und GesLaltungen Bedeutung (z.B. im Meistergesang). Mit der
zunelm1cnden Vcrbreitung der Lcscfahigkeit bereits im 16. Jahrhundert bei den
mittleren, spater auch den Ul1lcren sLiidlebiirgerIichcn Schichten und vor aIIem seit
clem 19. JahrhundcrL schlieBlich bei dcr WndJichen Bevolkerung ging der AntciI dcr
traditlOncllen Gallungcn def Yolksdichlung loder geisLigen Kultur dieser Menschen
lmmermchr zuriick, wahrend Lcscstoffe vcrscl-uedencr Hcrkunft LindAn aJlmahlich
an deren Stelle trmen. Auch die einzelnen Gattungen def Yolksdichtung wandeln
sich historiseh niclllllL!r in lhren InhalLen und Formen, sondern cbenfaIIs hinsicht~
lich ihres jeweiligen Hervortretens und ihrcr gesellschaftliehen Bedeutung. Fur dic
deutschcmiindliche Erztihltradition im 19. Jahrhundert iSll.B. cin ZuriicktreLcn der
Miirchen- und der numinosen Sageniiberlicferung und ein starkercs Dominieren der
SchwankLraditjol1 und (ibcrhaupt dcr komischen und unterhallenden Genres und
Typcn charakterisllsch. Nichl nur von Marehen, sondCfll z.B. auch von manchen
Liedgruppcn ist bckanm, daB sie vor aHem im 19. und im beginnenden 20.
Jahrhundert aus der Welt der Erwaehsenen 10 dic dcr Kinder abwandertcn. Die
Ubcrlicferung gesehah immerweniger aLlfmiindlich-gediichtnismal3igem Wege. Sic
wurdc zunehmend durch das Bueh \lnd wml hcute nahcw ausschlicBlich durch
schriftlichc und tcchnischc !v1cdicn vermillclt. Es jndern sich also auch dic Tragcr-
sehiehtcn SOWledic Ubcr!Icfenlllgsformen der Volksdichlung beziehungsweise be-
stimmler Galwngcn der Volksdichlung. Die Yolksdicluung killm dllhcr nieht als ein
glcichblcibendes, einheilJiches Gebildc bClrachtcL werden, sondern sie ist cine
historisch sich entwickelnde, vielgeslaltigc und vielscbicbtigc Erschcinung. Diese
ungcheurc Fulle hiSlorisch sich stiindig wandclndcr Tcxtinhalte und Textformen
sowie die Vielzahl der sowden uIld kulturcllen BeZlehungcn und Funktioncn sind
wohl cin zweitcr Grund dafiir, daB der Schriu zu historischen Gesamtdarstellungcn
selLen gewagt odervielfach auch als verfruhLes Ulllerfangen bezeichnct wird.
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In der Tal slehtjcder Versuch ciner historischen Analyse und Darstc1hmg der
gesamten Volksdichtung einer ethnisch-nationalen Uberlieferung vor schwicrigen
Problemen. Es ist hier natiirlich nicht moglich, auch nur annahemd auf aIle diese
Problcmc einzugehcn. Zu zwei fiir ell1ehistorische Darstellllng der Volksdichtung
be~ondcrs wichtigen Problemkreisen sollen jedoch einige Bcmcrkungcn gemacht
werden: Zum Quc1lcnproblcm und zur Bedeutung und Erfassung dcr Dialektik von
Struktur und ProzeB in dcr Volkslibcrlicferung.

Da ist zunaehsl das Quellenproblcm, elas am Anfang jedcr, also auch dcr histo-
risch-volkskundlichen Forschllng und Darslc11ung stchL Diescs Quellenproblcm
kann man mil drel Worten kennzcichncn: Fiille, Uickenhaftigkeit und AuthentiziUit.
Das heiBt, es bcstcht 1. in der bum zu bcwaltigenden FiiI!e des historischcn Mate-
rials, 2. in dcr trotz diescr Fiillc del1J1Ochbcstchcnden Uickcnhaftigkeit des gesam-
melten Materials und 3. in dcr zu cinem erhcblichen Teil mangc1nden Authentiziliil
derzur Verfligung stehendcn Quellen.

Jede Analyse und Darstc11ungwird zwar vcrsuchcn, sieh auf die Gesamthcit
dcs in Frage kornmcndcn Materials Zll bez.iehen. Letztlich kann sie jcdoch immer
nur auf einer notwendig vorzunchmendcn A\JswahJ aus dicser Gesamtheit der zur
VcrfUgung slchenden Bclcge basiercn. FUrcine historische Darstcllung mUssen die
Kriterien [(jrdiese Auswahl die Detcrminantender geschichtJichen EntwicJdung des
bchanclelten Gegcnstandes bilden, die cs erlauben, Entwickl\Jngstcndcnzen und
Entwieklungslinien hcrauszuarbeitcn. Das dadurch entstehende hiSlOrische Bild
wird dcs.~albzwar armcr sein <lIsdic wirJdiche Vielfaltdereinzclnen Erscheinungcn
in dcr Uberliefcrung clef Volksdichtung, die sie nUf annahcmd erfassen \Jnd
wiedergeben kann. Es wird zugleich aber auch feicher seill, wenn es gelingt, in
dieser Viclschichtigkeit und Vielfalt der Erscheioungen die beslimmenden
al!gemeinen GrundzLige und Tendenzen der hiswrischen Enlwicklung sichtbar zu
machen. Es handel! sich also hicr IctzLlichnicht \Jmcin Problem dcr Quellen, son-
dern dcr Methodologic, iiber das bei dem zweiten hier zu erortcmden Problcmkom-
plex noch gesprochen werden soil.

Fi.irdie BewaItigung der FLilledes Matcrials werden vielfach qlJ3nLifiziercnde
Methodcn zur Diskussion gcstcllt und teilweisc auch schon eingcsetzt. In Zukunft
wird auf quaillifiziercndc Mcthoden "nieht verzichtet werden konnen, weil
bctrachLliches Qllcllernnalcrial mehr und mehr aus Zahlen, Lochkarten, Computer-
tabcIIen und -programmen bestchen winl.") Die Einschatzungen des Wertes quan-
tifiziercndcr Methodcn reichen aber von absoluter Skepsis bis zu hypertrophen Er~
wanungen. Die Griinde fiir so extreme Anffassungen Iiegen in Vnklarheiwn liber
den Platz q\Jantifizierender Methoden innerhalb des historisch-cthnographischcn
Erkenntnisprozesses. Vm diesen Platz richtig bestinunen zu kOlUlcn,muB mao
davon ausgehen, daB qllantitalive UntersuchungsmeLhodcn folgendes voraus-
setzeo:3

l. cine Problcm- und Frageslellung, dic von dcr historisch-gese\lschafllichen
WirJdichkeit und dUfchdcn Stand der wissensehaftlichen Erkenntnis deter-
mllliert wird,

2. cine wissenschafLIich fundicrtc Theorie, die fUrdie quaotifizierende Analysc
meLhodisch umgesetzt werden kann,

3. einc kritische Allfbcreitung der vorhaodenen Quellen, zu der man auch wei-
terhin traditionellc Methoden derQllellenkritik bcnotigen wlrd,

2Engclbcrg, Ernst, Ereignis, StTuktllTllnd Entwicklung in dcr GeschichlC; in: Problcme der
geschichlSwissCllSdlaflliehcn Erkennlnis, hrsg. von Ernst Engelbc.rg und Wolfgang Klilllcr,
Berlin 1977, S.20.

3Nach Engelbc.rg. cbenda S. 20-21.
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4. cine kritische Beriieksichtib'llllg dcs bcrcits erarlxitcten Wisscns liber dcn zu
unL.cfsuchcndcnGegenstand.

Daraus folgt, daB quantitative Methoden wedcr ein Allhcilmiuc1 scin konnen noch,
daG sic wenneutral oder ideologicfrei sind. Vielmehr ber\Jhen sie auf theoretisch-
methodologischcn Prinzipien, die auJ3erhalbdes ModcIIbaus beziehungsweise des
Computerverrahrens Iicgen. Der Platz dcr quantjtativen Methodik ist daher gaTIZ
klar als der ciner Hilfswisscnschafl zu bestimmen.4 In dieser Rolle liegen ihr Wert
und ihr in ZukunfL sicher immcr mchr ansteigender Nutzen, aber auch ihre Grenzen.
ZweifcIIos wird die Hille des Matcrials mit ihrcr Hilfc bcsser ubersehcn wcrden
kanncn. Dennoch bleibl diese Fi.ille als Problem nicht nur bcstehcn, sonctern die
Moglichkeit zur tcchnischen Aufarbeitung immcr groJ3ercr Materialmassen wird
auch dic Tcndenz zur Einbezichung immer umfangreicherer Quellenbereiche und -
belege vcrstarkcn, cine Tendenz, die ja in dcr Anlage insbesondere jcder Gesamt-
darstcllung bereits vorgegeben 1St, urn die hier nOlwendigcn allgemeinen Aussagen
dLlTCheine moglichstgroBe Quellenbasis zu verifizieren.

Gleichzeitig bleibt aber auch die Uickenhafligkeit der Quellen ein standiges Be-
glcilproblcm historischer Forschung. Sic bildet zunachst cin grundsiitzliches Pro-
blemjedcr cthnographischen und ColkloristischcnAnalyse, denn aus der lebendigen
Fiillc dcr Erscheinungen wird ]l11mcrnUfcm Ted durch die Wissenschaft erfa13t\Jnd
bearbeitet werden kOnnen.So konnen lxispicIsweise von allen wirklich gesungenen
Liedvariantcn aus dem Volksgesang einer besLimmLeIJLandschafL und Zeit scIbst
bei angcstrengtester Sammeltatigkcit lcdiglich Bcispie1c, Stichprobcn sozllsagen,
cingcfangcn wcrdcn. Erst rccht gilt das fUr den sogcnanntcn "Konlexl", also das
gesamte Feld dersozialcn und kulturcllen Beziehungen, in dencn cin bc1icbigerText
historisch-konkret ex.istiert.

Die AuthenLizitat dcr historischcn Qllcllen schlJcBlichwird durch die Intentio-
nen und den s()zialcn Standort der Samm1cr unciForscher mehr odcr minder stark
beeintrachtigt.5 1. sind in einem gro[\en Tcil der gedrucktcn Sammlungcn die Texte
und Melodicn in bcarbcitctcr Form wiedergegebcn worden; 2. interessicrtcn sichdie
Sammlcr eOlsprcchend ihrer AuITassung von dcr Volksdichtung oft nur fiir be-
slimmle Ausschnitte aus dcr tatsiichlichcn VicJfaIt def Volksdichtung, e1llweder fUr
die als "alt" oder als angeblich "ccht" angcschcncn Ubcrlicferungen oder nur fiir
bestimmtc Gauungen, wie z. B. I3alladen odcr Braucht\Jmslieder, fUr Sagen,
weniger dagcgen fur Schwanke usw. Erotischc StolTe wurdcn sogar kaum in die
Sammlungen aufgenoll1l11en;3. war die Sanm1hll1g in den verschiedenen Land-
schaftcn sehr unterschiedlich, aber auch innerhalb einzcJner Landschaften richtcte
sich die Sammeltatigkeit fast ausschheBlich auf das Dorf. wiihrcnd die Stadt und
insbesondere die grbJ3ereStadt und die Arbeiter kaum einbezogen wurden, Dadurch
ergibt das gesammelte historische Material kaum cin zutrcffcndes Bild von der
wirklichen Verbreilung, Dichte und slofJlichen Zusammcnsetzung dcr Volksiiber-
licfcfUng; 4. bc\virktcn der sozialc Standort und politiscJ1CStandpllnktdcr Sammlcr
und Forscher, daB in die deutschen Sammlungen vor allem nach der Mittc des 19.
Jahrhundcrls oppositionclles und sozialkritisches Lied- und ErzahJg\Jt oder Lieder
und ProsaiiberIieferungen dcr Arbeilerentweder iiberhaupt nichtoder nur vereinzclt
aufgenommen wurden.

Dicse Quellenproblcme bctrerfen im Grllnde aIle ethnographischcn Forschun-
gen, Ich bin deshalb nur aur allgememe GeslChtspunkte eingegangen und kann !ci-
def nicht konkrete DClailCragcnbehandcJn.

4Ebcnda S. 21-22.
5Vgl. Slcinill., Wolfgang. [)clllschc Volkslicdcr dcmokralischcn CharaklCrS aus scchs
Jaluhllndcrtcn, Bd. 1, Bcrlin 1954, S. XXIV-XXV.
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Das schwierigs!e methodologische Problem historischer volkskundlicher
Forschung und Darstcllung, zu dem schlteBlich noch eillige Bemcrkungen gemacht
werden sollen, ist das Problem ciner adiiqua!en Erfassllng und Darstellung der
Volksdichtung als eines in sich vielgestaltigen und widerspri.ichlichen, hisLorisch
sich auch unterschiedlich und widerspriichlich entwickelndcn Bcreichs des
gesellschaftlich-kulturcllcn Lcbens. Die Volksdichtung besteht ja erstens aus einer
Mehrzahl verschlCdenartigcr Gattungen mit sehr unterschiedlichen Strukturcn,
Funklioncn und BcwegungsabUiufen: Lied, Sage, Marchcn, Sprichwort, Schwank
llSW. Zwcitcns bcstclH sie im Ganzen und in jeder Gattung wiedemm aus einer
Vielzahl von einzelnen Vorgiingen, Prozessen und Ersehcinungen, aus Elcmenlen
also, die in Bczichung und Wechsclwirkung zucinander stehen, sich gegenseitig
beeinOusscn und verandcm uncidie sich unterschicdlich entwickeln. Wir haben es
bci dem uberlieferten Material immer mit Swffen, Typell und einze1nen Texten zu
tun, die sich tiber 1ahrhunderte run langsam und allrnahlich verandem, und anderen,
die raschem Wandel unterhegen; mit so1chen, die lange in der Volksiibcrlicfcrung
fort1cben, und andercn, die nur elne kUfzeLebensdauer aufweisen; mit Gattungen
und Typen, die in versehiedenen histonschen Perioden dcutlicher hervorlreten, aber
in anderen das Gesamtrepertmre dcr Volksdichtung weniger stark pragen, usf. Die
historische Entwicklung dcr Volksdichtung verHiuft sornit in einer Dialcktik von
Kontinuitat und DiskontinUJtiit, d.h. in cincr Einheit von stetem Wandel und zu-
gleich von Bcwahrung der Stoffc, Typen, Funktionen oft iiber viele Jahrhundertc
hin; in def Bcziehung und der Unterschiedlichkeit zwischen Gattungen, Textaus-
sagen und Tcxtful"iktioncn sowie Stilen, die sieh starker, \Jnd soIchen, die sich
langsamer verHndcm.

Eine Darstellung zurGcschichtc der Volksdichtung kann sich dcshalb nicht nur
an dcn jeweils neu cntstchcndcn Typen, Tcxten und Textgruppcn oriemiercn.6
Gcschichtc dcr Volksdichlung ist nur wm klcineren Teil Entstehungsgeschichte,
zum wcit iibcrwiegendcn Teil ist sic Traditions~ und WirkungsgeschiclllC. Eine
chronologische Abfolge neu aufuetender Thcmen, StoUe, Typen und Gattungcn
ergibt daher noeh keine adiiquatc Bcschreibung dcr hiSlOrischenWirklichkeit der
Volksdichtung. Einc soIchc Beschreibllng muB vielmehr die Dialektik des
"Ncbcnemander" und "Nacheinandcr" zu beaehtcn suchen. Es ist danach LU fragcn,
wie die Weehselwirkung zwischen fortwirkenden Traditionen cinerseits \JndNova-
tioncll im historischen ElltwicklungsprozeB andcrerseits verlauft, welche Gattungen,
Licdgrllppcn, Stoffc hervortreten, welche verklingen, welche sich starker ent-
wickcln \Jndvcriindern und weIche rc1ativkonstanl blcibcn usw.

Das thcorctisch-methodologische Problem, das sieh hier stellt, ist das Problem
des VerhalUlisses von Struktur und ProzcB. Die integrale Verbindung des strukt\J-
rellen und des dynamischen Gesicht.spunktes gehiirt zu den schwierigsten Prob1e-
men jeder geschichtswisscnschaftlichen ErkennUlis.7 ZunachsLeimnal stellt sich uns
die Volksdichtung, in ihrcr Gcsamthcit wie auchjcde cinzelne Gattung,ja wie jcdcr
Texttyp, als cin komplexcs und komphziertes Geflecht aus einer Vielzahl von Elc-
l11entendar, die in vielfaitigcn Rc1aLioncnzueinander stehen, also als ein in bestim-
mtcr Weise strukturierlcr Bcrcich dcs gcscllschaftlichen Lcbcns. Wir ordnen diescs
Materia! nach scincn Bezichungcn zueinander, fligen genctisch Abhangiges zu
Typen zusammen, stelJcn Beziehungen zwischen Motiven her und scheiden Unter-
schiedliches in unterschicdcne Typen, Stoffe, Motive, kurz wir erhalten Strukturen

6Ygl. z.B. Kirill V. (:islOY, Aktuelle Probleme der sowjeti~ehen Folklorislik: in: Jb. llir
Yolkskunde und Kllllllrgcs<.:hich!e, N.F. 5 (1977)S. 75.
7Jcrzy Topolski, Struktur und ProwS in de!" Gesehichte; in: Problcme der
gC5chi<.:h!swi55cn~dJartlidlen Erkennlnis, u.a.O., S. 74: Dieter l'ascrnanTl, Bemerkungcn zur
Struktur der Geschi<.:hlc bei Karl Marx, ebenda S. 87-10\; siehe au<.:hStruktur umi ProzeS,
hrsg. vonKarl-Friedrich Wessel, Berlin 1977.
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von Typen, Gattungen usw. und schlieLHich eine Gesamtstruktur der Volksdichtung
cines beliebigcnZeitpllnktcs. Schon bei diescr Tatigkcit erkennen wir aber, daG sich
die E1cmente und ihre Relationcn sHindig veriindcrn. Dic Bewegung erscheint also
am rca1en Material, das die Wirklichkcit der Volksiiberlicferung abbildet, als das
Dominicrendc. Es ware dahermeLhodologisch falsch, Struktur und Entwicklung als
cntgegcngesetzte Bestimmungen des historischcn Geschchens zu betrachten.
Vielmehr existieren gesellschaftIichc Erscheinungcn immcr nUf als sich entwick-
elnde Strukturen.8 Einc historische DarsteUung def Volksdichtung wird also erst
gewonnen wcrden konnen, wenn cs gc1ingt, in der Gcsamthcit des iiberliefencn
Materials die in der Realitat cxistierenclc Wechselwirkung von treibendcn und be-
harrenden, von dominicrcndell und lU1tergeordneten E1cmenten und ihre Relationen
als cine sich entwickclnde Struktur adaquat abzubilden. Das vcrlangt naLiirlich Ab-
straktion. Das gesamte erhaltenc Material kano nur Grllndlagc, nicht Inhalt der his-
torischen Beschreibung sein. Vielmehr wcrden die Analyse und Beschrcibung erst
wirklich zu einer historischen, d.h. die Entwicklung erforschendcn und darstcIlcn-
den ErschlieBung des Materials, indem sie aus den gegebenen Tatsachen die his-
torischen Tcndenzen, d ieh istorischen GcsctzmaBi gkci ten hera usaf beiten.

Als cine Grundvoraussetzung dafUr erscheint uns die Beachtllng der Tatsache,
daB cs in keinem Bercich der gesellschaftlichen Realitat, also auc;h nicht a\Jf Irgcnd-
einem Fc1d dcr KulLur, eine absolute Selbstiindigkeit, eine absol\Jte Autonomic der
vcrschiedenartigen Teilberciche gibt. Vielmehr sind alle Teilbereiche und Erschein-
ungen cincr gesamtgesellschaftlichcn Totalitat zugcordneL Dicse Zuordnung, dieein
Verhaltnis vic1fachcr und viclfaItigcr Abhangigkciten und Wcchsclwirkungen
bildct, wird zwar durch verschicdene Zwischcnglicder vcrmittelt, dic gesamtgcscl-
lschaftliche TOLalitat, imc Struktur- und EnLwicklungszllsammcnhange und -gesetze
sind abcr immer die letzLc Instanz, durch die dic KonkreLheit der Struktur und Ent-
wicklungs7.usammenhange und Bewegungsforrnen einzelncr gescllschaftlicher
Bcreiche determiniert werden. LctzLlich haLdas seinen Grund darin. daB Erschein-
ungen des gesellschafLlichcn Lebcns lllcht durch sich selbst exislicren oder sich be-
wegen, also Volksdicht\Jng sich nicht schlcchtlun als "Volksdichtung", d.h. als eine
Sache fur sich und durch sich entwickelt, sondcrn daB alle Geschichte "nichts als
die Tatigkcit des seine Zwecke verfolgenden Menschen" iSL.9Die Menschen
verfolgcn ihre Zwecke aber nicht isolierl voncinander, sondern in gesellschaftlichen
ZusanUTIcnhangcn und Beziehungen einer bestirnmten historischen Struktur, in dcr
bestimmtc gcscllschaftlichc Berciche cine letzllich dominierende Stellung besitzcn.
A\Jch die Erforschung der Volksdichtung fiihrt zum Resultat cincr hiSLOrischen
Erkenntnis erst dann, wcnn die unnliltelbar gegebenen Tatsachen in ihrem spczifi-
schen Zusammenhang innerhalb ciner gesetzmaBig strukt\Jicrtcn und sich bewegcn-
dcn gesellschaftlichen Totalitat geschen werden. Diesc gescllschafLIiche Totalitat als
cinc in all ihrcn Schichtungcn sich standig bcwegende und sich entwickelndc
gesellschafLlichc Grundstruktur wird Ilach unserer Auffassung in ihrcn Teilberei-
chen letztlich detcrminiert durch die Dialektik von ProdukLivkraften und Produkti-
onsverhiiltnissen. Im ZusaJillllcnhang mit diescr Dia1cklik entwickelt sich die
GesamLheitder menschlichen Beziehungen III allen ihren okonomischcn, pohtischen
und idcologischcn Formcn \Jnd Bereichen. Die Konsequenz daraus ist, daB wir aile

~J)a sich eine EntwickJung als gegcl1scitige Bccinflussung def Elemente der Strukturen volltiehl,
muGdie Dynamik der Elcmente untersucht werden. urn die StruklllTverandc.rllngen zu eTklaren.
Damit wird klar, dall def neopositivistische systcmtheoretische Strllkturbegriff unlauglich fUr
pie Erforschung historischer Erscheinungen ist. wei] er von der Bescha1Tenheit der E1cmente
absicht und nur die Gesamtheit def zwischen den E1ementen beslehenden raumlich
detcrminicrtcn Relatiooen ins Allge fa!)t. Siehe Engelberg, a.a.O .•S. 24 f.; Pasemann, a.a.O., S.
90.

9Fricdrich Engels und Karl Marx, Die heilige Familie oder Krilik der kritischcn Kritik; in: MEW
Bd. 2, S. 98.
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Tatsaehen, die die Quellen vermilleln, Ielztcn Endes im Zusammcnhang mit der
SlruklUf, dcr Bcwegung und dcr AblOsung dieser gescllschaftJichcn GrundSLruklur
beLrachten konncn und mlissen, die wir okonomische Gescllschaftsformationcn
ncnncn. Erst in dicsem - wic gcsagt - viclfach verrnillclten Zusammenhang wire! dIe
Tatsachc einc hislorischc, kann ihr Gewicht gemessen und bewenet werden, erst in
dicscm Zusammenhang wird dic historische Tatsache irgcnclcines Bereichs des
gescllschartlichcn Lcbens in ihrem Wesen erkannt und zu ell1em Momcnt des
GcsctzmaBlgen in Struklur und EntwlCklung der mensch lichen Gescllschaft.

Die gcschichtliche Funktion der VolksdichLung, ihre I3ewegung und Entwick-
lung und vor allem dercn Bedingungcn und Ursachcn konnen somiL 1ctnlieh crSL
durch dic Bezichung auf die jeweils konkret-historische Grundslruktur der
Gesellschaft gekliirt werden. Ais methodischer Schli.issel dafUr kann \Jns dcr Degriff
des Stcllenwerts dicnen. Eine hlstorisehc DarsteIIung wird vcrsuchen, den
jeweiligen Stellenwcn der Volksdi~hLUng und ihrcr Teilgebiete, d.h. einzelner Gat-
tungen, Textgruppen und Texuypen, im GesamtprozeB der Kultur und dcr
Gescllschuft w bestimmen und den Wandlungcn dic5cs Stellcnwcrts im Vcrhaltnis
zur GcsamlS\ruktur dcr Gcsellschaft und deren Entwieklung naehzugehcn. Erst
dadurch werdcn Enlwicklungstcndenzen erkennbar und durch die Refelxion ihrcr
Bcdingungen auch erkliirbar. Damit wird auch der melhodologische Platz der
S[ruktur -Analyse in der geschichtswlssenschaftJ ichen Erkenntnis genauer bestimml:
Sie stc1h ein wesentliches Kcuenglicd dar, nieht abcr die ubcrgreifcndc
Forschungsmcthodologie; dicse bestcht fUr uns viclmehr 111 der materialistischcn
Dialcklik. Dic praktisehc Rcalisierung dieser mcthodologischen Prinzipicn in dcr
konkreten Forschung und Darstc1lung ist allerdings noch komplizieft gcnug und
Wlr[[ viele Fragen auf, die in der tatsachlichcn Forschungsarbcit und der jcweils
notwendigcn Darstc11ungsweisc immcr aufs neue crprobt und lx:antwortet werden
mlissen.

Dabci zcigt sich untcr andercm auch, daB Struklur und ProzcB der Volksdichl-
ung Immcr dureh cine Einhcit dcs "Nebencinandcr" lind "Nacheinandcr", von
Tradition und Novation, von Bcharrung und Wandlung gekennzeichnet sind. Zu
allcn Zeilcn, seit wir Quellcn zur Gesehichtc der Volksdichtung besitzcn, haben [ra-
di[ionelle \Jnd neuc Elemente ncbeneinander bestanden und sind gIeiehzeitig und
miteinander auch gewandclt und weiterentwickclt worden. Auf die Gegenwart
angcwcndcL [[ihft das LUdcr vie 1diskutiertcn Frage, ob die VolksdichtUllg abstirbt
oder ob es Moglichkeiten und Tendcfll.en ciner Wciterentwicklung gib[, die unter
gcwandelten Bedingungcn mindestens teiIweisc In voIIig anderen Formen ablaufen.
Gei dcr Beantworlung dicscr Fragc neige ich dcr Aufrassung Zll, daB von der
Folkioris[ik nicht nm traditioneIIe, sondern auch neue Formen und Tendenzen in der
Gcgenwarllx:achtct lind crforscht werden sollten.

Von dicsen mClhodologischcn Gesichtspunkten ausgehend haben wir vcrsucill,
hiSlorische GesamldarsteJ1ungen zu crarbcilcn, u.a. eine Geschichte dcr
Lcbcnswcisc lind Kultur der arbeitcndcn deutschen Klassen vom 11. Jahrhundert
bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, cine Gcschichte dcr dClllschen Volksdich-
tung von dcn Anlangcn bis zur Gegenwaft und eine geschichtliche Darstellung Lum
deulschen Volkslicd Wr dcnselben Zeilrallm bis In U11ScrcGegcnwart hinein.l0 Es
sind Versuche mit vic1en Mangcln und Luckcn, aber ohne den Mut zum Anfang
kommtman nichtzum Besscrcn.

lOZur Gcschichlc dcr Kullur und Lcbcnsweisc der werkUiligen Klassen llnd Schichten des
deutschctl Volkes vom II Jahrhutluert bis 1945. Ein AbriB, Autorcnkollcktiv unter Leitung
von Bernhard WeiGel, Hermann Strobach, Wolfgang Jacobei(, Berlin 1972 (=Deutsche
I-lislorikcr-Gcsellschaft, Wissensch~lflliche Milleilungen 1972/1-Ul); Hermann Srrobach,
Deutschcs Volkslied in Geschichle und Gcgenwart, Berlin 1980; Geschichte def deutschcn
Volksdichlung, jJrSg,von Hermann Slrobach, 13crlin19K!.
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