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In the classification of fiction literature in public libraries its 
presentation on shelves and its depth analysis in card files or 
selective bibliographies should supplement each other. In the 
artic1esome less known traditions in the English-Ianguagearea 
of thematical classification schemes in Germany of the twen
ties and since World War II are investigated. Conc1udingly 
some principles in the form of theses are stated which should 
be obsclVcd in the subject analysis of fiction literature in order 
to be able to meet fully the multiplicity of readers' requests. 

(Author, transl.) 

1.  Einleitung 

In ihrem "Editorial" zu Heft 3/1989 der Zeitschrift 
"International Classification" hat Ingetraut Dahlberg 
darauf aufmerksam gcmacht, daB in der Dokumenta
tion und K1assifikation - nach der bislang dominieren
den Konzentration auf die Gebiete der exakten Wissen
schaften - nun offenbar einschnell wachsendes Interesse 
an der ErschlieBung von Inhalten kunstlerischer Werke 
zu verzeichnen ist. Dadurch werden wir mit dem Pro
blem konfrontiert, nach neuen Moglichkeiten dcr In
haltserschlieBung zu suchen, urn die auf dem Gebiet der 
Geisteswissenschaften oft stark subjektiv gepriigten 
Begriffe zu objektivieren und auch den Inhalt kunstleri
scher Werke begrifflich zu objektivieren, urn ihn in 
Wissenseinheiten umsetzen zu k6nnen, die in der Infor
mationskommunikation handhabbar sind. 

Ganz im Sinn dieses Trends steht am Anfang des 
O.g. Zeitschriftenhefts ein Artikel von Clare Beghtol mit 
dem Titel "Access to Fiction: A Problem in Classifica
tion Theory and Practice. Part I" (1). Am Ende der 
usummary" meint die Autorin, daB Ufurther investiga
tion of methods of providing users with access to fiction 
is warranted". Dazu soli die folgende Untersuchung ein 
Beitrag sein. 

2. Universalklassifikation und Belletristikl 

Die Ende des 19. und im 20. Jahrhundert entstan
denen bibliothekarisch-bibliographischen Universalklas
sifikationen dienen in erster Linie der ErschlieBung 
wissenschaftlicher Literatur. Was kunstlerische Werke 
anbetrifft, so sind sie darauf ausgerichtet, vor allem 
deren Sekundiirliteratur, also wissenschaftliche 
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Dokumentel1ber diese Werke, zu klassifizieren - z.B. die 
Produkte der Literaturwissellschaft, weniger die dichte
rischen bzw. schriftstellerischen Werke selbst. Sofern 
sie diese uberhaupt einbeziehen - die BBK/ A (fur die 
einstige Deutsche Demokratische Republik adaptierte 
Fassung der sowjetischen Bibliothekarisch-Bibliogra
phischen K1assifikation) beispielsweise klammert das 
Problem aus mit dem Hinweis "Belletristik siehe im 
Alphabetischen Katalog" (2, S. 196) - werden formale 
K1assifikationskriterien herangezogen: die Einteilung 
nach Sprachen, nach Gattungen, auch nach bibliogra
phis chen Gesichtspunkten (vollstandige Wer kausgaben, 
Werkauswahl, Textsammlungen usw.). Solche Verfah
rensweisen, die nicht am Inhalt eines belletristischen 
Werks orientiert sind, mogen den in wissenschaftlichen 
Bibliotheken an die Belletristik gestellten Anforderun
gen entsprechen; sie reiehen jedoch nieht aus, ein Er
schlieBungskonzept fUr die ganze Vielfalt der in AlIge
meinen Offentlichen Bibliotheken (AOB) - fruher 
"Volksblichereien" - begegnenden Leserwlinsche zu 
Iiefern. Das gilt vor allem fUr die lesergerechte Gliede
rung der groBen Gruppe der Erziihlenden Literatur', die 
in diesen Bibliotheken eine besonders wichtige Rolle 
spielt. 

3. Allgemeine OlTentliche Bibliotheken und Belletristik 

In den K1assifikationen bzw. SystematikenfUr AOB 
stellt die Belletristik in der Regel eine besondere Haupt
gruppc dar. Das entspricht der groBen Bedeutung dieser 
Literatur fUr die Leser dieser Bibliotheken. 

Eine erste, grobe Einteilung der Hauptgruppe 
Belletristik nach Gattungen und Sprachen3 ist sinnvoll. 
Auf diese Weise kristallisiert sich die groBe Gruppe der 
Erziihlenden Literatur in der jeweiligen Landessprache4 
heraus, der das Hauptinteresse vieler Leser gilt. Da 
deren Wunsche hiiufig auf denlnhalt des kunstlerischen 
Werks gerichtet sind, muB die Gliederung der Erziihlen
den Literatur dementsprechend eingerichtet werden. 
Die Einteilung nach dem Alphabet der Autorennamen 
entspricht diesell Wunschen nicht. 

Allerdings ist auch die Frage nach dem Werk eines 
bestimmten Autors durchaus keine Seltenheit, und sie 
sollte nicht nur mit dem Hinweis auf den Alphabeti
schen Katalog beantwortet werden. Da man heutzutage 
davon ausgehen kann, daB der Belletristikbestand von 
AOB in Freihand, also dem Leser unmittelbar zugiing-
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lich, aufgestellt ist, bietet sieh als Ordnungsprinzip in 
den Regalen das Autorenalphabet' (unter Zuhilfenah
me von Cutter-Nummern) an. Fiir die Buchaufstellung 
ist dieses Arrangement m.E. das einzig effektive, klassi
ftkatorisch unkomplizierte Prinzip, und zugleieh kommt 
es allen Lesern entgegen, die nach Werken eines be
stimmten Autors suchen. Eine Regalordnung nach in
halt/ichen Gesiehtspunkten, die der Vielfalt von Leser
wiinschen optimal entsprechen kann, halte ich grund
siitzlich6 fur nicht realisierbar - allein schon deswegen, 
weil viele kiinstlerische Werke nicht nur einem inhaltli
chen Aspekt zuzuordnen sind, die Freihandaufstellung 
aber die Entscheidung fur einen einzigen Standort for
dert. Diese gewiihrleistet eindeutig das Autorenalpha
bet - die inhaltliche, thematische ErschlieBung kann in 
def anzustrebenden Vielseitigkeit am besten mit Hilfe 
standortunabhiingiger Kataloge und spezieUer Verzeieh
nisse erfolgen' und sieh auf die Gruppe der Erziihlenden 
Literatuf konzentrieren. 

Es hat Versuche gegeben, das vonA bis Z durchge
hende Autorenalphabet sozusagen aufzubrechen durch 
die Einrichtung sehr groBer thematischer Gruppen, 
durch die Einfuhrung einer Zeitgrenze, durch gesonder
te Aufstellung von Gegenwartsliteratur oder von Dber
setzungen (6, S. 281) u.ii. Ich glaube nieht, daB damit viel 
zu erreiehen ist und halte ein durchgehendes Autorenal
phabet als Aufstellungsprinzip auch fiir umfangreiehe 
Buehbestande gut geeignet und handhabbar. 

BeiAnwendungkonventioneller ErsehlieBungsver
fahren diirfte also die Synthese zwischen der Freihan
daufstellung von Romanen und Erzahlungen naeh dem 
Alphabet ihrer Autoren und einer inhaltlichen Klassifi
zierung in Katalogen und Verzeiehnissen wohl die opti
male Losung flir die Leser in ADB sein. Dabei darf 
jedoeh nieht iibersehen werden, daB die inhaltlieh-the
matische ErschlieBung eincn wei taus hoheren Aufwand 
erfordert als die formale nach Gattungcn und Spraehen 
und seitens der klassifizierenden Bibliothekare eine 
griindliehe Literaturkenntnis und/oder einen ausgebau
ten zentralen ErschlieBungs- bzw. InformationsdicnSl 
mit ausfiihrlichen Annolationen Zll belletristisehen Werken 
voraussetzt. 

4. Inhaltliehe Erschlie6ung Erziihlender Literatur 

Klassifikationstheoretiker haben sieh in iiberwie
gendem MaB mit dcr Klassifikation wissenschafllicher 
Lilcratur befaBt, was vielleieht dureh dic Dominanz 
klassifikatoriseher Forsehung in wissenschaftlichell Bi
bliotheken mit bedingt ist. Das bedeutet aber nieht, dall 
es keine Tradition auf dem Gebiet der ErschlieBung von 
Bellctristik gabe. Sie war, zumindest in Deutschland, die 
Domane dcr Volksbiichereien, in denen die Erziihlende 
Literatur in der Bcrcitstellung flir ihre Leser einen ganz 
besonderen Stellenwert einnahm. 

Ich beabsiehtige nieht, einen mehr oder weniger 
vollstiindigen Oberbliek iiber theoretische Untersuchun
gen und existierende Klassifikationen zur Einteilung 
und inhaltliehen ErschlieBung von Belletristik zu geben. 
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Dariiber kann man u.a. nachlesen in dem eingangs 
erwahnten Artikel von Clare Beghtol (1) und in einem 
Konferenz-Papier von Annelise Mark Pejtersen (7), auf 
deren eigene Arbeit ich noch zu sprechen komme. Mir 
liegt daran, auf einige im englischsprachigen Bereieh 
vielleieht weniger bekannte Traditionen und Ergebnisse 
der thematischen Klassifikation von Belletristik, insbe
sondere der Erziihlenden Literatur, einzugehen und 
dann abzuschliellen mit dem Versuch, Grundprinzipien 
aufzuzeigen, die einer an den Leserwiinschen orientier
ten Ersehliellung von Belletristik zugrundegelegt wer
den konnten. 

4.1 "Lebenskreisverzeichnisse" oDd "Stoflkreisftihrer" 
- die Tradition der Volksbiichereien 

Volksbiichereien entstanden in Deutschland, unter 
dem Eindruek des bereits entwickelten Bibliothekswe
sens in den USA, seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Einen 
neuen Akzent setzte, ebenfalls naeh US-amerikanisehem 
Vorbild, urn die Jahrhundertwende die "Biieherhallen
bewegung", initiiert vor aHem von Constantin Norren
berg (1862-1937). Diese gab dann wiederum Impulse fiir 
die sog. "neue Volksbiichereibewegung", die von Wai
ter Hofmann (1879-1952) in Leipzig ausging und von 
Erwin Ackerknecht (1880-1960) auf das landliche Bii
chereiwesen ausgedehnt wurde. Der Erwaehsenenbil
dung - insbesondere der Volkshochschule - eng verbun
den, gehorten Hofmann und Ackerknecht zu den flih
renden Kopfen des Volksbiichereiwesens, die sieh auch 
theoretisch mit dessen Konzeption befallten und dazu 
publizierten. 
Seine Gedanken im Sinn einer Grundkonzeption "der 
deutschcn volkstiimlichen Biicherei" hat W. Hofmann 
1922 in der programmatischen Arbeit "Der Weg zum 
Schrifttum" (4) veroffentlicht, deren Kap. VII sich mit 
der "Biichervermittlung durch die Biicherverzeiehnis
se" befallt. Hier heillt es unter Absch. 88: "Das Lebens
kreisverzeiehnis ist das piidagogisch wichtigste der volks
tlimlichen Blicherei". Der - unLer sozialwissenschaftli
chern Aspekt recht verschwommene - Begriff "Lebens
kreis" bezieht sich auf ein typisiertes Individuum in einer 
bestimmten sozialen Umwelt; Hofmann nennt als Bei
spiele "den jugcndlichen miinnlichen proletarischen 
Leser", "die erwachseneArbeiterfrau". Die Gestaltung 
diescr Lebenskreisverzeichnisse soIl "Nach dem Prinzip 
der Erlebensnahe" erfolgen, indem "geistige Einhei
ten" gebildet werden (in die neben Belletristik auch 
Sachbiicher wie Reisebeschreibungen und Biographien 
erziihlenden Charakters einbezogen werden konnen), 
da "die bestimmten Lesertypen innerhalb des betreffen
den Lebenskreises besonders erlebensnah sind". Was 
dem jeweiligen Leserkreis als "erlebensnah" zu gelten 
hat, bestimmt der Bibliothekar aufgrund seiner Erfah
rungen in der Buchausleihe. Hier zeigt sich die sehr 
stark padagogisch akzentuierte Auffassung Hofmanns 
von der Erwachsenen- bzw. Leserbildung, die heutigen
tags keine theoretische Grundlage flir die Klassiftkation 
von Erzahlender Literatur mehr bieten kann. Festzuhal-
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ten aber ist. als auch heute noch zu beach tender Ge
siehtspunkt. daB bei der Gliederung die Orientierung 
auf Leserwiinsche an erster Stelle zu stehen hat. So 
betont Hofmann noch einmal (4. Absch. 90). daB - im 
Gegensatz zu den Systematikteilen fUr die Fachliteratur 
- die Gliederung in den Lebenskreisverzeiehnissen 
"grundsiitzlich nicht mehr nach den objektiven Katego
rien der Wissenschaft .... sondern nach psychologischen 
Gesichtspunkten" vorgenommen werden soli. Auf diese 
Weise komme man weg "von der bildungsfeindlichen 
mechanischen Aneinanderreibung heterogenster geisti
ger Werte nach dem Alphabet der Verfassernamen". 

AusfUhrlich setzt sich Hofmann mit der Klassifika
tion von Belletristik in zwei speziellen. ebenfaUs 1922 
publizierten Aufsiitzen auseinander: "Das Problem der 
Ordnung der SchOnen Literatur" und "Das Lebens
kreisverzeiehnis und die Schone Literatur" (3). Hier 
findet sich noch ein neuer Ansatzpunkt zum Konzept 
der Lebenskreise: der Gedanke von "Bezugspunkten". 
die - It. Hofmann - jedem Leser innewohnen. und die 
eine - ihm mitunter nur unterbewuBte - Erwartungshal
tung konstituieren. Von der ErfUllung dieser Erwartun
gen hiingen Freude oder Enttiiuschung bei der Lekture 
des entliehenen Werks abo Meist hat der Leser mehrere 
soleher "Bezugspunkte". die dann nach auBen hin auch 
zu ganz vage formulierten Buchwiinschen fUhren kon
nen, wie z.B.: "Ich machte einen schonen Roman", 
"etwas Ahnliches wie ... ", "etwas Humoristisches", "etwas 
Spannendes", "etwas Historisches", "einen Liebesro
man" usw. Solchen, aus verschiedenen sich teilweise 
iiberschneidenden Interessen resultierenden Leseerwar
tungen ist klassiflkatorisch schwer beizukommen. Hof
mann kommt zu der Auffassung. daB auller den - fUr ibn 
dominierenden - an sozialpsychologischen Gesichtspunk
ten orientierten Lebenskreisverzeichnissen "zuletzt ... 
noch Stoffgruppen gebildet werden" mussen (3. S. 278). 

Gliederungsgrundlage hierfUr ist der in einem Werk 
behandelte "Stoff' im Sinn eines einigermaBen konkret 
fallbaren thematischen Materials. das - unabhiingig von 
den Qualitiiten kunstlerischer Gestaltung - zur Charak
terisierung eines Werks herangezogen und fUr entspre
chende Gruppenbildungen - sog. "Stoffkreisen" - ge
nutzt werden kann. Diese Stoffkreise sind gewisserma
Ilen das - von der Bindung an ein typisiertes. in ein 
soziales Umfeld eingebettetes Individuum befreite -
Pendant zu den Lebenskreisen. Dementsprechend ent
stand die Gliederungsform des "StoffkreisfUhrers" mit 
solchen Kategorien wie "Abenteuerromane", "Frauen
romane", "Bauernromane", Historische Romane", 
"Humor" usw. Mit solchen Einteilungsprinzipien kann 
zweifellos einem groBen Teil von Leserwiinschen ent
sprochen werden. Der StoffkreisfUhrer hat seine Wei
terentwicklung im sog. "Thematischen Katalog" bzw. 
"Thematischen Verzeiehnis" erfahren. Die ihm zugrun
deliegenden Gedanken sind auch fUr die moderne Theo
rie der Klassifikation von Erziihlender Literatur von 
Bedeutung. 
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4.2 Die AMP-Methode - ein Exkurs 

Wenn von Klassifikation der Belletristik die Rede 
ist. darf das von Annelise Mark Pejtersen (z.T. gemein
sam mit JuttaAustin) Ende der70er Jahre in Diinemark 
erarbeitete AMP-System (Analysis and Mediation of 
Publications) (7) keinesfalls ubergangen werden; es 
stellt gegenuber allen vorangegangenen Versuchen ein
deutig eine neue Qualitiit dar. Methodisch basiert das 
AMP-System auf empirischen Untersuchungen von 
Leserwiinschen, wobei cler Begriff "about" ("tiber") 
zugrundegelegt wurde: Was meint der Leser. wenn er 
"ein Buch uber ... " wiinscht? Es zeigte sich. daB dieses 
"about" in verschiedene Riehtungen gehen und zugleich 
auch komplex gemeint sein kann - vergleichbar, wie ich 
meine, dem, was W. Hofmann auszudriicken versuchte 
mit der These von mehreren "Bezugspunkten" im Le
ser. aUs denen teilweise sich uberschneidende Interes
sen resultieren. 

Die aus den Befragungen abgeleitete Theorie fUhrt 
zu vier facettenartigen Hauptklassen. in die Belletristik. 
insbesondere Erziihlende Literatur. eingeteilt werden 
kann: 

1) Gegenstand - d.h. die Saehe (im weiten Sinn). von 
der das Werk handelt 

2) Rahmen - d.h. Zeitund Ort (geographiseh wie sozial) 
der Handlung 

3) Absieht des Autors - z.E. den Leser emotional an
spreehen odereher Erkenntnis bzw. Infonnationen vemlit
teln zu wollen 

4) Zugiingliehkeit - damnter fallen: Schwierigkeitsgrad, 
literariselle Fonn. Typographie. Umfang, bibliograplli
sehe Angaben. 

Jede der Hauptklassen wird durch eine Unterglie
derungsstufe differenziert. danach folgen Schlagwor
treiben. 

Die ersten beiden Hauptklassen repriisentieren das. 
was auch mit dem Begriff "Stoff' umfallt wird und mit 
Hilfe der bereits beschriebenen Stoffkreisfiihrer m.E. 
nach wie vor gut aufbereitet werden kann. Die AMP
Methode liillt die Gefahr jeder feiner differenzierenden 
Klassifizierung deutlich werden: sich mehrende Vber
schneidungen. die aus den Untergliederungsgruppen 
ebenso wie aus den z.T. begrifflieh. z.T. thematisch 
orientierten Schlagwortreihen resultieren. 

Hauptklasse 3 zielt auf Erfassung soleher Leser
wiinsche wie: "etwas Lustiges", "etwas Spannendes", 
"etwas Interessantes" u.a. - also vage ausgedriickter 
LeseerwartungJedes Werk entsprechend dieser Haupt
klasse richtig zu erfassen. erfordert schon einige litera
turkritische Qualitiiten beim Indexierer. Das gilt auch 
fUr das - obendrein wohl immer subjektive - Kriterium 
des Schwierigkeitsgrads. der durch die Schreibweise des 
Autors bedingt ist. Es geht ein in Hauptklasse 4. die fur 
mieh allerdings problematisch ist in ihrer unglucklichen 
Verquickung von mentaler Zugiinglichkeit und rein 
physischer Lesbarkeit wie GroBe der Drucktype oder 
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Umfang eines Buchs. 
Insgesamt gesehen jedoch wurde mit der AMP

Methode der in vieler Hinsieht gelungene Versuch 
gemacht, mit Hilfe eines gut begriindeten Kategorien
schemas das einzelne belletristische Werk moglichst 
umfassend zu charakterisieren und dann Leserwiin
schen entsprechend katalogmiiBig gruppiert zu prasen
tieren. Dabei wurde auf eine Darstellung der gestalteri
schen Qualitat eines Werks - als zu schwierig und zu 
sUbjektiv im Urteil - klugerweise verziehtet; eine solehe 
Bewertung ist Sache der Literaturkritik und wiirde die 
Moglichkeiten der Klassifikation wie der Indexierer 
iiberfordern. 

43 Die Schlagwortmethode 

Jiirgen Seefeldt widmet in seinem umfangreiehen 
Artikel "Die Unterhaltungsliteratur in Offentliehen 
Bibliotheken" einen langeren Abschnitt der Thematik 
"Prasentations- und ErschlieBungsarten" (10, S. 378-
382). Er geht ausfUhrlich auf die verschiedenen Mog
lichkeiten der Aufstellung ("Prasentation") als einer 
mehr oder weniger graben Gliederungsstufe ein und 
empfiehlt fiir die tiefergehende ErschlieBung ausschlieB
lich einen nach RSWK (8) gefiihrten Schlagwortkatalog. 
Er stiitzt sieh dabei auf Ergebnisse des von ihm geleite
ten Projekts des Deutschen Bibliotheksinstituts (verof
fentlieht 1984 in der Studie "ErschlieBung und Vermitt
lung der Schonen Literatur in Offentliehen Bibliothe
ken") und verficht vehement die Ansieht: "Dabei ist 
langst eindeutig erkannt, daB nur ein Sehlagwortkatalog, 
ob nun konventionell oder noeh besser ADV-unter
stiitzt erstellt, die gezielten Literaturfragen auch bei der 
Belletristik adaquat beantworten kann. Aile anderen 
Hilfsmittel erweisen sieh als nieht effektiv genug, ober
flaehlieh und sehwierig zu handhaben." (10, S. 381). 
Diese Behauptungen sind allein schon deshalb fraglieh, 
weil - wie ieh in den vorangehenden Absehnitten gezeigt 
habe - durehaus nieht aile Anfragen betr. SchOne Litera
tur "gezielt" sind und somit zumindest neben clem 
Sehlagwortkatalog noch andere Hilfsmittel notwendig 
werden, die Seefeldt ohne exakte Begriindung in Bausch 
und Bogen abqualifiziert. 
So halten aueh Hans Strater und Elisabeth von Kloeden 
(11) nieht sehr viel von den Ergebnissen der erwahnten 
Stu die und lehnen die Vergabe von Sehlagwortern naeh 
RSWK abo Sie setzen - hierin mit Seefeldt einig - eine 
"sinnvolle, benutzerbezogene Aufstellung" varaus, die 
dureh eine standortunabhiingige weitergehende Ersehlie
Bungsform erganzt werden mull. Fiir ihre eigenen Ver
suehe dazu an der Faehhoehsehule Hamburg stiitzen sie 
sich auf die AMP-Methode. Der Sehlagwortindex zur 
AMP-Klassifikation ist an PRECIS orientiert; aueh 
Strater/von Kloeden pladieren dafUr, "syntaktisehe 
Elemente in der Indexierungsmethode zu haben", wel
che die RSWK nieht bieten. Mit dem Versuch, eine 
Datenbank fiir SchOne Literatur einzuriehten, will man 
die neuen Mogliehkeiten des Online-Retrieval aueh fUr 
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die Erschliellung der Belletristik nutzbar machen. Das 
wiirde in Riehtung der Integration vielseitiger Erschlie
Bungsaspekte gehen, und ieh glaube, nur auf diese Weise 
wird zukiinftig eine optimale Klassifikation und Abfrage 
- als OPAC oder mittels CD-ROM - zu verwirkliehen 
sein. Die Sehlagwortmethode allein - gleiehgiiltig, ob an 
RSWK oder PRECIS orientiert - bietet keine ausrei
chende Losung. 

4.4 Das Thematisehe Verzeiehois 

1m Jahr 1951 ersehien unter dem Titel "Romane 
und Erziihlungen -Die gesellsehaftliehe Entwieklung im 
Spiegel erzahlender Literatur" ein Auswahlverzeiehnis 
der Ernst-Abbe-Biieherei in Jena. 1m Hauptteil (55 
Seiten Umfang) sind die Werke naeh dem Autorenal
phabet verzeiehnet mit einer Annotation zu jedem ein
zelnen Titel, die den Inhalt des betr. Werks kurz angibt. 
Indem an denAnfanggestelltensystematisehen Teil (15 
Seiten Umfang) werden die Werke (nur mit Verfasser
namen und Titel) in Gruppen gegliedert, die sieh aus 
historiseh-ehronologisehen und soziologiseh bestimm
ten Kategorien zusammensetzen. 

Dies war ein erster, sieherlieh noeh unbeholfener 
Versuch, naeh dem Zweiten Weltkrieg an die Tradition 
der Stoffkreisfiihrer anzukniipfen. Die Dominanz des 
Ordnungsprinzips Autorenalphabet ist aus der Tatsaehe 
zu erkliiren, dall es zum damaligen Zeitpunkt in der 
Ernst-Abbe-Biieherei noeh keine Freihandaufstellung, 
sondern nur das gesehlossene Magazin mit Thekenaus
leihe gab und zwisehenzeitlieh (naeh Aussonderung der 
nazistisehen Literatur) pravisoriseh angelegte masehi
nensehriftliehe Verzeiehnisse Erziihlender Literatur 
ebenfalls naeh dem Autorenalphabet geordnet, die Leser 
also an diese Darbietungsweise gewohnt waren. 

In langjahriger Arbeit, die allein von Bibliotheka
ren/innen der Ernst-Abbe-Biicherei geleistet wurde, 
entstand - als Weiterentwieklung dieses ersten gedruek
ten Verzeiehnisses mit wesentlieh hOherer Qualitiit - ein 
dreibandig angelegter Druekkatalog mit dem Titel 
"Romane und Erzahlungen - Ein Biicherverzeichnis" 
(9). Beibehalten ist das Prinzip, jeden Titel zu annotie
ren; jedoeh besehranken sieh die Annotationen in der 
Regel nieht mehr auf die Inhaltsangabe, sondern sind zu 
kurzen Charakteristiken erweitert. 

Inzwischen war in der Ernst-Abbe-Biieherei eine 
umfangreiehe Freihandabteilung eingeriehtet worden, 
in der die Belletristik - die Erzahlende Literatur dureh
giingig - naeh Autorenalphabet aufgestellt war. Somit 
geniigte im Verzeiehnis ein alphabetisehes Verfasserre
gister, urn Literaturwiinsehe abzudeeken, die vom Namen 
des Autors ausgingen und am Regal - aus welehen 
Griinden auch immer - nieht befriedigt werden konnten. 
Die nun wiehtig gewordene Klassifikation der Romane 
und Erziihlungen erfolgte unt.r vielseitigen Aspekten. 

Band 1 beriieksichtigt mit seiner ersten Grollgrup
pe "Aus der Gesehiehte" den sehr haufigen Wunsch 
naeh historisehen Romanen (untergliedert wird nach 
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dem Epochenprinzip in 7 Gruppen, von denenjede dann 
auBerdem nach geographischen Gesichtspunkten ein
geteilt ist). Wiihrend diese erste GroBgruppe das Prin
zip der Stoftkreise akzentuier� kniipfen die beiden anderen 
GroBgruppen - "V om Leben der Arbeiter und Bauern" 
und "Das Leben der Frau in Familie und Gesellschaft" 
- auch an die Tradition der Lebenskreisverzeichnisse an 
(die Untergliederungen folgen einer Kombination von 
chronologischen und geographischen Aspekten). Am 
SchluB steht das alphabetische Verfasserregister. 

Band 2 ist der anspruchsvollste des ganzen Unter
nehmens. Er verzeichnet in der ersten GroBgruppe 
"Aus dem kulturellen Erbe der deutschen Literatur und 
der Weltliteratur" Werke von Autoren mit literaturhi
storisch anerkanntem Rang. Untergliedert wird nach 
dem Prinzip der Nationalliteraturen8; innerhalb der 
Nationalliteraturen nach Autorenalphabet. Zu jedem 
Autor wird eine biographische Charakteristik und eine 
literarhistorische Einschiitzung seines Gesamtwerkes 
gegeben, dann folgen die ausfiihrlich annotierten Titel 
einzelner Werke. Die zweite GroBgruppe kommt wie
der einem hiiufig geiiuBerten Leserwunsch, dem nach 
biographischen Romanen, entgegen. Untergliedert wird 
in vier Gruppen nach dem Prinzip Beruf bzw. Tiitigkeit, 
innerhalb dieser Gruppen nach dem Namenalphabet 
der Biographierten. Am SchluB stehen ein alphabeti
sches Register der in den biographischen Romanen 
behandelten Personen und wiederum das alphabetische 
Verfasserregister. 

Band 3 beriicksichtigt in erster Linie emotional 
bedingte Leserwiinsche sowie solehe nach "Stofr' in 
Verbindung mit "Information" und "Erkenntnis", vor 
allem im Sinn von geistiger Erweiterung des Lebens
raums. Es gibt drei GruBgruppen: "Humor und Satire", 
"Abenteuer und spannende Erlebnisse aus aller Welt 
(u.a. mit Untergliederungen fiir Utopische Literatur, 
Kriminal- und Sportromane) und "Erlebnisse mit Tie
ren". Nachtriige zu Band 1 und 2 sowie das alphabeti
sche Verfasserregister schlieBen diesen letzten Band abo 

Dieses umfangreiche Unternehmen hatte zweifel
los Vorbildwirkung. 

1m Jahr 1975 erschien, zentral erarbeitet von der 
Kommission zur ErschIieBung der Belletristik am Zen
tralinstitut fiir Bibliothekswesen in Ostberlin, der vor 
allem auch als methodisches Vorbild konzipierte "Kata
log zur ErschlieBung der Belletristik", den ich abschlie
Bend vorstellen mochte. Er bietet gegeniiber dem ge
schilderten Unternehmen der Ernst-Abbe-Biicherei keine 
grundsiitzlich neuen Aspekte der Einteilung. Bemer
kenswert sind jedoch die viel breitere Anwendung des 
Schlagwortprinzips (in Ergiinzung zur systematischen 
Gliederung) und die Einfiihrung von regelrechten Nota
tionselementen, so daB in diesem Fall - wie auch bei der 
AMP-Methode - von einer echten "Klassifikation" der 
Belletristik gesprochen werden kann. 

Die Notation ist gemischt aus lateinischen GroB
buchstaben und arabischen Ziffern. Zuerst steht "R"9, 
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ein folgender zweiter Buchstabe fiihrt zu folgender 
Grobgliederung: 

RA Epochen; SchaupUitze, Ereignisse 
RB Biographische Literatur 
RC Themen, Stoffe, Probleme, Milieu 
RD Nationa1literaturen 

Anders als bei der AMP-Methode handelt es sich 
hier nicht urn facettierte, bausteinartig zusammensetz
bare Notationselemente, sondern urn enumerative 
Notationen. Sie bezeichnen vier Hauptgruppen, auch 
"Teilkataloge" genannt, da sie in sich selbstiindig sind 
und gegebenenfalls auch jeweils gesondert gefiihrt wer
den konnen. Betrachtet man diese vier Gruppen, so 
springt die Analogie zum dreibiindigen Katalog der 
Ernst-Abbe-Biicherei in der Grundanlage sofort in die 
Augen. 

In der Hauptgruppe RA (Leserwiinsche nach histo
rischen Romanen) muB das Problem des in jedem Werk 
begegnenden Miteinanders von Zeit- und Ortsbindung 
gelost werden. Dem dient, wie im Jenaer Katalog, die 
Einteilung nach Epochen auf der ersten Untergliede
rungsstufe (Ziffern 1 - 5). Danach erfolgt eine Aufspal
tung in generell zwei Gruppen (mit angehangten ara
bisch 1 und} notiert): 

Die erste - "Schauplatze" genannt - klassifiziert nach der 
Ortsbindung (zuerst nach Kontinenten, innerhalb dieser 
nach dem Alphabet der Liindernamen, also Schlagwort
prinzip). Die zweite Gruppe - "Ereignisse" genannt -
klassifiziert nach den behandelten Themen (z.B. Drei
Bigjahriger Krieg, Kreuzziige); diese "Ereignisse" wer
den im Schlagwortalphabet entsprechend ihren Benen
nungen aufgelistet. Hinsichtlich der Leserwiinsche hat 
diese Kategorie sicherlich besondere Bedeutung; dem 
tragt ein besonderes Schlagwortregister Rechnung, das 
aile, systematisch zergliedert aufgefiihrten "Ereignisse" 
noch einmal durchgehend in einem Schlagwortalphabet 
ausweist. 

Fiir die biographischen Romane in der Hauptgrup
pe RB ist ebenfalls eine zweifache Verzeichnung vorge
sehen: RB 1 = durchgangig nach dem Alphabet der 
Biographierten, RB 2 = systematisch nach Berufen bzw. 
Tatigkeiten (in 15 Untergruppen, die mit GroBbuchsta
ben in Analogie zu den Hauptfachgruppenbezeichnun
gen der KAB (5) notiert werden). 

Die Hauptgruppe RC ist ausschlieBlich nach SchIag
wortern untergliedert. Angeboten werden 67 Schlag
worter (einschl. Verweisungen); die Anzahl kann je 
nach BestandsgroBe reduziert oder erweitert werden. 
Die Schlagworter sind in der Regel weit gefaBt (z.B. 
"Abenteuer", "Humor, Satire", "KriminalHille", "Tier
welt, Naturerlebnis", "Utopische Literatur" ) - also nicht 
im Sinn eines punktuellen ZugriffslO, sie kommen teil- . 
weise sogar in die Nahe der "Lebenskreise" (z.B. 
"Arbeiter", "Bauern", " Familie", "Frauenschicksale" , 
"Jugendprobleme"). Die wenigen Beispiele zeigen be
reits, daB mit solchermaBen weit gefaBten Begriffen 
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Uberschneidungen nicht zu vermeiden sind (die Crux 
auch der AMP-Methode), doch muB dies in einem doch 
auch als Leseanregung gedachten Verzeichnis nieht 
unbedingt ein Nachteil sein - liegt es doch schon im 
Charakter eines belletristischen Werks, daB es unter 
verschiedenenAspekten gelesen und also auch erschIos
sen werden sollte. 

Die Hauptgruppe RD (wie bei den vorangegange
nen wirkt auch hier das Jenaer Vorbild) gliedert sieh 
nach Nationalliteraturen, auf erster Stufe in 8 Gruppen, 
wobei die Deutsche Literatur naturgemiiB an erster 
Stelle steht, ansonsten dominieren die Kontinente als 
Oberbegriff. Die weitere Einteilung erfolgt in einer 
Kombination von systematischer Gliederung und SchIag
wortprinzip. 

5. Schlu/lbemerkungen 

Bei der Klassifikation von Belletristik in Allgemei
nen Offentlichen Bibliotheken sollten einige Grundsiit
ze beachtet werden, die ich im folgenden thesenartig zu 
formulieren versuche: 

Die Belletlistik mUfJ im Rahmen der Bibliatheksklas
sijikatiall bzw. -systematik eille eigelle Hauptgruppe bil
dell. 

Innerhalb dieser Gruppe ist der Erziihlenden Literatur 
besondere Beachtung zu schenken. Sie stellt in der 
Regel den griiBten Anteil des Belletristikbestands, auf 
den auch sehr viele Leserwiinsche gerichtet sind. 

Die ErschliefJlIllg mujJ wlter dem Aspekt der Leser
wUllsche ill ihrer gallzell Vielfalt eifalgell. 

Nur auf diese Weise kann die Klassifikation zu einem 
praxiswirksamen Hilfsmittel - fur den Leser und auch 
fur den beratenden Bibliothekar - bei der Auswahl der 
Lekture werden. Die Klassifikation nach sprach- und 
literalurwissensehaftlichen Gesichlspunkten genugt dazu 
nieht. 

Bereits die Allfstellllllg der Belletristik ill Freihalld ist 
als eille Fann der ErschliefJlIllg zu mllzell. 

Dabei ist abcr zu beaehten, daB die Regalordnung auch 
unter dem Gesichlspunkt der technisch einfach und 
sicher zu praktizierenden Ausleihe gesehen werden muB. 
Die Buchaufstellung kann daher nur eine relativ grabe 
inhaltliche Klassifi7ierung bieten und sollIe deshalb rucht 
mit differenziert-kompliziert systematischen Prinzipien 
belastet werden. 

1m Rahmell eiller systematischell Freihalldaufstel
IlIllg kallll auf erster Stufe die EillteilulIg lIach GattwIgell 
ulld Fremdsprachell als praktikable Losullg allgesehell 
werden 

Eine Gruppe "Fremdsprachige Bellelristik" kann Le
,erwiinsche nach Lekture in anderen Sprachen als die 
der Landessprache befriedigen; die Untergliederung 
nach einzelnen Sprachcn durfte hierbei ausreiehen 
(evcntuell noch Trennung in "Erzahlende Literatur" 
und "Anderes"). 
Bei den Gattungen sollIe cine jeweils eigene Gruppe fur 
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Lyrik, Epik, Dramalik uud die sag. "kleinen Formen" 
(Marchen, Sagen, Sprichwiirter, Anekdoten u.a.) vorge
sehen werden (Ietzteres Ordnungsprinzip: Autorenal
phabet) unter Berucksichtigung editionstechnischer 
Gesiehtspunkte wie Werk- und Einzelausgaben, gat
tnngsubergreifende Textsammlungen usw. 
Die umfangreichste Gruppe innerhalb der Gattungen 
bilden Romane und Erziihlungen, d.h. die ErzahIende 
Literatur. 

DieAufstellullg der ElZiihlenden Literatur- "Anlauf
gebiet"filrdie meistell Belletlistikleser- mufJ als gesallder
te Gruppe mit genugelld. "Spiel"-Raum eifalgell. 

Eine allseitig befriedigende systematische Gliederung 
fUr die Aufstellungsordnung im Regal liiBt sich nicht 
erreichen (allenfalls ist die wechselnde Ausgrenzung 
einiger relativ kleiner Gruppen mit aktueller bzw. the
matisch viel gefragter Literatur zu empfehIen). 
Somit bietet sich die einfache Anordnung nach dem 
Autorenalphabet an. Sie wird einerseits den Leserfra
gen nach Werken eines bestimmten Autors gerecht und 
sichert andererseits (unter Zuhilfenahme von Cutter
Nummern) dem Bibliothekar eine unkomplizierte Ein
stell- und Ausleihpraxis. 

Die natwendige ErschliefJullg der Elziihlellden Lite
ratur vam Inhalt her eifalgt am gUnstigsten in vam Stand
ort der Bllcher unabhiingigen Katalagen bzw. (Auswahl
) VelZeiclmissen. 

Damit sind differenzierende, vielseitige Einteilungen 
einschlielllich der dementsprechenden Mehrfachverzeich
nungvon Werken miiglich - im Gegensatz zur Freihand
auj1tellulIg, fUr die das Prinzip "Eill Bueh -eill Platz" gilt. 

Fiir die Gestaltung der Katalage bzw. VelZeichnisse 
gibt es zahlreiche Mdglichkeitell. 

Die AMP-Methode bestieht in vielem; dennoch er
scheint sie mir fur die Praxis in Allgemeinen Offentli
chen Bibliotheken als zu kompliziert - sowohl fUr den 
Leser (der doch seinen Roman finden will ohne dafUr 
besondere klassifikatorische Recherchekenntnisse er
werben zu mussen), als auch hinsiehtlich des enormen 
Arbeitsaufwands fUr den indexierenden Bibliothekar. 
Fur leichter zu praktizieren bei noch vertretbarem Inde
xierungsaufwand, und dennoch vielseitigen Anspruchen 
der Leser genugend, halte ich Liisungen, die sich an den 
in Abschnitt 4.4 im einzelnen diskutierten Prinzipien 
orientieren. 

Das Gesagte gilt fUr die Anwendung konventionel
ler ErschlieBungsverfahren. 

Entscheidet man sieh fUr einen OPAC, so halte ieh 
die AMP-Methode fUr die beste ErschlieBungsgrundla
ge, da sie die Integration aller wiinschenswerten Recher
cheaspekte zuliiBt (11, S. 350). Allerdings glaube ieh, 
daB damit eher wissenschaftlichen Anspruchen an die 
inhaltliche Aufbereitung von Belletristik Rechnung 
getragen wird. Eine so hohe Recherchequalitiit wird in 
der tiiglichen Ausleihe der meisteuAllgemeinen Offent
lichen Bibliotheken sicherlich nieht gefordert, ja, sie 
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durfte fUr manchen Leser sogar zu kompliziert und 
zeitaufwendig in der Handhabung sein. Die Kostenfrage 
ist ebenfaUs zu bedenken: mag auch die einzelne Re
cherche (etwa auf eD-ROM-Basis) nieht zu teuer wer
den, der hohe Indexierungsaufwand bleibt. 

Anmerkungen 

1 Auch Uschongeistige Literatur" oder - insbes. von Biblio
thekaren - "Schone Literatur" genannt. Zu definieren als 
"Sammelbegriff fUr die Gattungen Drama, Lyrik, Roman lind 
aIle weiteren Formen Erzlih1ender Literatur, einschlieBlich 
der Anthologien" (11, S. 342). 
2 Romane, Erzahlungen, Novellen u.ii. Vgl. die Definition 
unter Arun. 1. 
3 D.h. fremdsprachige belletristische Werke unabM.ngig von 
def Gattungszugehorigkeit nach dem Kriterium ihrer Origi
nalsprache aufzustellen, urn Leserwiinsche nach Lektlire in 
[remden Sprachen zu befriedigen. 
4 Die besondere Problematik fUr Bibliotheken in mehrspra
crugen Uindem klammere ich aus, 
5 Natilrlich nieht nur fUr die Erzahlende Literatuf, sondem 
auch innerhalb der Untergliederungsgruppen der nach Oat
tungen bzw. Fremdsprachen aufgestellten Werke. 
6 Erg§nzend konnten allenfalls kleine Gruppen mit beson
ders gefragter Literatur (Aktualitiiten, Krimis, UtopiBche Romane 
u.§.) bei kurzfristigem Wechsel eingerichtet werden. 
7 Nicht untersucht werden kann hier die Rolle der Literatur
kenntnis eines erfahrenen Bibliothekars, die bei der Leserbe
ratung von groBer Bedeutung sein kann und bei der fruher 
ublichen gebundenen Ausleihe (Theke bzw. Schalter und 
geschlossenes Magazin) sogar von entscheidendem EinfluB 
auf dieQualitat der Empfehlungen flir die Leser war. Vgl. auch 
(11, S. 342, Anm. 1). 
8 Nicht zu verwechseln mit der Einteilung nach dem Aspekt 
"Sprache" . 
9 Wohl mnemotechnisch flir " Romane und Erzahlungen". 
Das R ist zugleich in der KAB verankert als erstes N otations
element fUr die Hauptgruppe "Belletristik". 
10 Auch hier wird Seefeldts Vorschlag, RSWK-gerechte Schlag
worter fUr "gezielte" Leserfragen zu bilden, widerlegt. 
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