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Sagensammlung von Rolf Wilhelm Brednich 
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0 . Einleitung 

Die traditionellen Erzahlorte, beispielsweise die Spinnstube, sind irn 21. 

Jahrhundert langst verschwunden. Heutzutage erzahlt man M恥 hen

nicht rnehr, sondern man liest sie, hort sie von CD oder Kassetten oder 

sieht sie sich irn Fernsehen (z.B. Marchenverfilrnungen) an. Die 

Erzahlung wurde durch rnoderne Medien ersetzt1. Aber gibt es heute 

noch Geschichten, die sich durch rniindliche Uberlieferung verbreiten? 

J a, denn man erzahlt seinen Freunden und Bekannten gern etwas, wenn 

man sie trifft. Man erzahlt jedoch keine Marchen, sondern Ereignisse, die 

man selbst erlebt hat, Geschichten, die man in der Zeitung gelesen hat, 

oder Geschehnisse, die beispielsweise Tante XY widerfuhren und die 

einem selbst miindlich mitgeteilt wurden. Diese Geschichten beziehen 

sich auf den Alltag, Hermann Bausinger hat bereits in seiner Doktorarbeit 

(Bausinger 1952) auf solche alltaglichen Erzahlungen2 aufmerksam 

gemacht. Alltagliche Erzahlungen, unter diesen auch die ,,modernen 

Sagen"3, haben die traditionellen Volkserzahlungen Marchen, Sagen, 

1 Es gibt noch Marchenerzahler /innen in Deutschland, diese sind jedoch beruflich 

als M恥chenerzahler/inn enばtig.Einige von ihnen wurden von der Europ甜schen

Marchen Gesellschaft ausgebildet. Sie erlernten die Marchen und Sagen aus 

Biichern, d.h. in schriftlicher Form. Sie erzahlen nicht, wie ihre Vorganger, die 

Erzahlung, die sie als Kind erzahlt bekamen, sondern nur Geschichten, die sie 

auswendig gelernt haben. In diesem Sinne sind sie keine echte 

Marchenerzahler /inn en. 

2 Siehe ,,AllほglichesErzahlen" (Bausinger 1977). 
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Legenden und Schwanke ersetzt. 

Die in den Vierzigerjahren in den USA begonnene moderne 

Sagenforschung wurde in den achtziger Jahren auch in europaischen 

且ndernals neues Forschungsgebiet entdeckt, so dass die internationale 

Forschungsgruppe fiir moderne Sagen ,,International Society for 

Contemporary Legend Research (ISCLR)" im Jahr 1988 gegrtindet wurde. 

Der amerikanische Folklorist Jan Harold Brunvand veroffentlichte bereits 

in den achtziger J ahren vier Sammlungen moderner Sagen (Brunvand 

1981, 1984, 1986, 1989). In Deutschland publizierte Rolf Wilhelm 

Brednich im Jahr 1990 das Buch Die Spinne in der Yucca-Palme. 

Sagenhafte Geschichten von heute mit 116 modernen Sagen und 

Kommentaren. Dieses Buch war die erste deutschsprachige Sammlung 

moderner Sagen und geht zurtick auf ein Seminarprojekt Brednichs, das 

er 1988 und 1989 an der Georg-August-Universitat Gottingen durchfiihrte. 

Gemeinsam mit Studenten sammelte er moderne Erzahlungen und 

erhielt, nachdem die Presse tiber sein Projekt berichtet hatte, viele 

Zuschriften von normalen Btirgern4. ,,Die Spinne" ist so ausgeschltipft 

und hatte Erfolg: Diese neue Sammlung wurde zum Bestseller und bis 

heute wurden tiber 400.000 Exemplare verkauft. AuEerdem hatte diese 

Veroffentlichung fiir den Verfasser noch eine Uberraschung zur Folge. Er 

erhielt mehrere Tausend Leserbriefen, in denen er von den Lesern neue 

Geschichten mitgeteilt und Literaturhinweise oder Zeitungsausschnitte 

zugeschickt bekam. Diese Leserbriefe und eigene weitere Recherchen 

3 Zu diesem Begriff gibt es zahlreiche Publikationen. Die neueste ist der Artikel im 
EM 11. Band unter ,,Sage: 10. Rezente Erscheinungsformen" (Brednich 2004b). 

4 Die Erzahlungen wurden nicht mit dem Tonband aufgenommen, sondern entweder 
aus den Erinnerungen rekonstruiert oder mitgeschrieben. Helmut Fischer steht, 

was diesen Punkt angeht, im Gegensatz zu Brednich (vgl. Fischer 1991). Teilweise 
wurden von Fischer moderne Sagen mit dem Tonband gesammelt; seine 

Geschichten wurden nicht spontan erzahlt, sondern die Aufnahmesituation war 

arrangiert. Die Geschichten stellen keine originare Kommunikation dar und haben 

keinen Kon text. Daher bin ich, die Autorin dieses Beitrags, gegen die Methode von 

Fischer. 
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veranlasste ihn dazu, im Jahr 1991 den zweiten Band seiner modernen 

Sagensammlung mit dem Titel Die Maus im ]umbojet. Neue sagenhafte 

Geschichten von heute zu veroffentlichen. Im Jahr 1993 folgte der dritte 

Band Das Huhn mit dem Gipsbein. Neueste sagenhafte Geschichten von 

heute und 1996 der vierte Band Die Ratte am Strohhalm. Allerneueste 

sagenhafte Geschichten von heute. Im Jahr 2004 schlieElich veroffentlichte 

Brednich mit dem Buch Pinguine in R砒kenlage.Brandneue sagenhafte 

Geschichten von heute den funften Band seiner Sammlung5. Fur die 

Veroffentlichung der Bande 2 bis 5 spielten die Zuschriften der Leser eine 

groEe Rolle, denn auf viele Geschichten, die in diesen Banden publiziert 

wurden, wurde Brednich erst durch die Zuschriften der Leser 

aufmerksam. Die Leser helfen Brednich also direkt bei seiner 

Erforschung der modernen Sagen, indem sie als lnformanten dienen und 

selbst als Sammler aktiv werden. In diesem Beitrag wird deshalb auf die 

Rolle der Leser von Brednichs Sammlung eingegangen. 

Um die Rolle von Brednichs Leserbriefschreiber /innen zu verdeutlichen, 

werden im Kapitel 1 zuerst zwei klassische Marchensammler, namlich die 

Bruder Grimm als Vorboten der Volkserzahlungssammler und Hertha 

Grudde als weibliche Sammlerin, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

ほtigwar, und ihre miihsame Sammelほtigkeitvorgestellt und dann mit 

Rolf Wilhelm Brednich als gegenwartigen Geschichtensammler 

verglichen. Im 2. Kapitel wird konkret Bezug auf die Leser von Brednichs 

Sammlung genommen. Die Leser /innen werden hier in drei Kategorien, 

,,Leser als Skeptiker", ,,Leser als Sammler" und ,,Leser als 

Informant" eingeteilt. AuEerdem werden im Kapitel 2 einige Leserbriefe 

an Brednich vorgestellt. Im Kapitel 3 wird der Einfluss des Computers 

und moderner Kommunikationsmittel, insbesondere des Internets, auf 

moderne Sagensammlungen betrachtet. 

5 Filr einzelne Sammlung werden folgende Abkilrzungen verwendet: Spinne filr Die 

Spinne in der Yucca-Palme (Brednich 1995), Maus filr die Maus im Jumbo-Jet 

(Brednich 1998), Huhn filr Das Huhn mit dem Gipsbein (Brednich 1996b), Ratte filr 

Die Ratte am Strohhalm (Brednich 1996c) und Pinguine filr Pinguine auf Riickenlage 

(Brednich 2004a). 
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1 . Volkserzahlungen sammeln 

1 . 1 . Die Volksmarchensammlung von Jacob und Wilhelm Grimm 

Die erste Marchensammlung von Jacob und Wilhelm Grimm wurde unter 

dem Titel Kinder-und Hausmarchen. Gesam、meltdurch die Bruder Grimm 

erstmal im Jahr 1812/15 veroffentlicht. Die Zeiten waren politisch 

unruhig, wegen der Besetzung Deutschlands <lurch Napoleon entstand in 

der Bevolkerung die Sehnsucht nach nationaler Selbstiindigkeit und der 

guten alten Zeit. AuEerdem gab es einen gesellschaftlichen Wandel, es 

entstand die Kleinfamilie, so class das Interesse an Kindererziehung 

zunahm. Fiir Kinder gab es damals noch kaum passende Lektiire. Die 

Marchensammlung der Bruder Grimm befriedigte beide Wiinsche: Die 

Geschichten spielen in einer guten, aber langst vergangenen Zeit und 

sind andererseits auch fiir Kinder geeignet. Heute stellt diese Sammlung 

die beriihmteste, erfolgreichste und bedeutendste Marchensammlung 

weltweit dar. 

Die Bruder Grimm nahmen ihre Mitarbeit an der altdeutschen Lieder-

sammlung ,,Des Knaben Wunderhorn" (1805/1808)6 von Achim von 

Arnim und Clemens Brentano als Anregung, eine eigene 

Marchensammlung herauszugeben. So wie von Arnim und Brentano fiir 

ihren zweiten Band des ,,Wunderhorn" Aufforderungen an ihre Bekannten 

verschickt und Aufrufe in der Presse veroffentlicht hatten, um moglichst 

viele Volkslieder bzw. Volkserzahlungen sammeln zu konnen, publizierten 

auch die Bruder Grimm in den Jahren 1811 und 1815 einen Rundbrief, um 

um Unterstiitzung fiir ihre Marchensammlung zu werben (Rolleke 1993, 

1280; Denecke 1968)7. Sie lebten zu jener Zeit in Kassel und kannten 

einige Erzahler /innen in der Nahe, u.a. die Kasseler Apothekersgattin 

Dorothea Wild und vier ihrer Tochter, die drei Schwestern Hassenpflug, 

6 Seit 1806 waren die beiden Brtider bei Arnim und Brentano fiir den zweiten Band 

des ,,Der Knaben des Wunderhorn" tatig (vgl. Rolleke 2004, 32). 

7 Im Jahr 1815 haben die Brtider Grimm noch mal einen Zirkularbrief fiir das 

Sagensammeln geschrieben (Gerstner 1997, 4). So entstand ,,Deutsche Sagen" von 

den Brildern Grimm im Jahr 1816 und 1818. 
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die Familie von Haxthausen und Katharina Dorothea Viehmann (Rolleke 

2004, 76-93). Jacob und Wilhelm Grimm zogen nie durchs Land, um die 

Marchen zu sammeln, sondern sie haben die Erzahler /innen zu sich 

kommen lassen oder sie erhielten briefliche Mitteilungen. Die Bruder 

Grimm haben sich die Geschichten erzahlen lassen und gleichzeitig 

mitgeschrieben. Wenn sie einmal beim Mitschreiben nicht mitkamen, 

haben die Erzahler /inn en ihre Geschichte mehrmals erzahlt, bis sie all es 

aufgeschrieben hatten8. Damals war die Postgebtihr sehr hoch, weshalb 

sie nur sehr wenige Zuschriften erhielten. 

Durch die Arbeiten der Bruder Grimm wurden aus den mtindlich 

tiberlieferten Marchen schriftlich niedergelegte Erzahlungen, wodurch 

wissenschaftliche Aufmerksamkeit ftir dieses Genre geweckt wurde. Im 

Ausland wurden spater nach dem Grimmschen Vorbild viele Marchen 

und Sagen gesammelt und veroffentlicht, z.B. in Osterreich <lurch 

Zingerle (1852). 

Die Erzahler von Jacob und Wilhelm Grimm waren tiberwiegend Frauen, 

und viele ihrer Geschichten sind in dem Werk Kinder-und Hausmarchen 

aufgenommen worden, was den Eindruck vermittelt, dass Marchener呻 ler

grundsatzlich weiblichen Geschlechts seien. AuEerdem haben die Bruder 

Grimm mit Katharina Dorothea Viehmann eine ideale und typische 

Marchenfrau geschaffen: Eine Bauerin, die tiber fiinfzig J ahre alt war und 

aus Hessen kam (Rolleke 1986, IV-V) 9. Frau Viehmann war jedoch keine 

echte Hessin, was aber nichts daran andert, dass sie noch immer als die 

typische Marchenerzahlerin angesehen wird (Rolleke 2004, 90-91). Dies 

konnte die Ursache daftir sein, dass allgemein angenommen wird, dass 

Frauen gut Marchen erzahlen konnen. Auf diesen Punkt wird spater 

emgegangen. 

8 In diesem Sinne ist Katharina Dorothea Viehmann eine sehr gute Marchener寧 erin

gewesen, weil sie mehrmals die selben Texte erzahlen konnte (Rolleke 1986, V). 

9 Die Brtider Grimm bezeichneten sie als Bauerin, aber das war sie nicht; sie war in 

einer Gasts血tteaufgewachsen und die Frau des Dorfschneiders. Sie war auch keine 

Hessin, sondern hugenottischer Herkunft (V gl. Rolleke 2004, S. 90). 
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1 . 2 . Die Volksmarchensammlung von Hertha Grudde 

Hertha Grudde aus Tengutten (1885-1945) war eine Marchensammlerin, 

die heute nicht mehr so bekannt ist. 1hr Buch Plattdeutsche Volksmarchen 

aus OstpreuBen sorgte damals aber in Fachkreisen fiir erhebliches 

Aufsehen, einmal <lurch die Dialektform, zum anderen <lurch eingestreute 

hoch-und niederdeutsche, wahrend des Vortrags gesungene Liedverse, 

die bis dahin in diesem Raum unbekannt waren. Ebenso nahmen die 

aufgezeichneten Texte und Lieder wegen des mythischen Grundtons, 

vieler sagenhafter Elemente und einer starken Realiほtsbezogenheiteine 

Sonderstellung ein訊

Zurn Zustandekommen ihrer Sammlung schrieb Hertha Grudde einen 

Aufsatz in FFC (Grudde 1932), in dem sie ihre Schwierigkeiten bei der 

Sammelほtigkeitbeschrieb. 1hr Alltag war die Feldforschung, aber sie 

hatte groEe Schwierigkeiten, wenn sie von den Frauen in Beisleiden neue 

Geschichten erfahren wollte. Zurn einen stammte sie nicht aus Beisleiden 

und war somit in gewisser Weise eine AuEenseiterin. Zurn anderen war 

sie eine Frau, was in der mannerdominierten Wissenschaft jener Zeit 

sicherlich nicht einfach war. AuEerdem musste sie alle Erzahlungen 

mitschreiben, was sich insbesondere deshalb als schwierig gestaltete, 

weil sie ihre Erzahler jederzeit, wenn diese gerade Lust batten, erzahlen 

lieE. N ach dem Erzahlen gab sie ihren Erzahlern stets eine kleine 

Belohnung. 

Hertha Grudde wollte urspriinglich Volkslieder sammeln, aber als 

AuEenseiterin gelang es ihr anfangs nicht, das Vertrauen der 

einheimischen Frauen zu gewinnen. Sie horte aber einige Lieder von 

arbeitenden Speichermadchen oder heimkehrenden Schnittern, notierte 

diese und lieE die Texte von ihren Waschfrauen oder Madchen 

korrigieren. Mit der Zeit konnte sie selbst die Lieder wie die 

Einheimischen singen und gewann langsam das Vertrauen der 

Landbevolkerung. Mit der Zeit stellten einige einheimische Frauen 

10 Vgl. Tolksdorf 1990, Sp. 257. 
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Hertha Grudde ihre Ehemanner oder Yater vor, und diese dienten ihr 

dann als Erzahler. Um das Vertrauen der Frauen in sie zu besほrken,

zeigte Grudde den Frauen einmal einen Brief aus Konigsberg, wo zu jener 

Zeit gerade ein neues Institut fiir Heimatforschung an der Universitat 

Konigsberg gegriindet worden war, dessen Direktor Professor Ziesemer 

den Brief verfasst hatte. Mit diesem Brief, aus dem hervorging, dass 

Grudde offiziell fiir das Institut Volkslieder sammeln sollte, hatte sie dann 

endgiiltig das Vertrauen der Landfrauen gewonnen (ebd., 6). Die Frauen 

begannen spontan ein Lied zu singen und eine andere Frau, Frau W.11, die 

zahlreiche Lieder singen konnte, wurde ihr vorgestellt. Nach einigen 

Jahren hatte Hertha Grudde iiber 400 Lieder gesammelt, wobei Frau W. 

ihre wichtigste Quelle war. 

Beim Mitschreiben konnte Grudde manchmal nicht schnell genug die 

Liedern und Erzahlungen aufschreiben. Damals gab es noch kein 

Tonband, und sie musste alles mit der Hand aufschreiben. Um die 

Erzahllust der Erzahler wach zu halten, hat sie nicht oft nachgefragt. Sie 

hat stattdessen einige Worter abgekiirzt (ebd., 11). Das war ein 

Unterschied zu den Briidern Grimm. Einige Erzahler erzahlten ihre 

Marchen mit Melodien. Frau Grudde konnte den Vers, den die Erzahler 

gesungen haben, mitschreiben. Aber es war schwierig, gleichzeitig auch 

die Noten der Melodie zu notieren. Deshalb bat sie ihre Erzahler in 

solchen Fallen ausnahmsweise, die Melodie noch einmal zu singen. Ihre 

diesbeziiglichen Bitten trug sie immer sehr freundlich und hoflich vor. Sie 

sagte beispielsweise: ,,Ich will von Ihnen lernen, bitte sagen Sie es mir, 

wie es ist", oder auch ,,Entschuldigen Sie bitte meine Dummheit, es will 

heute nicht so recht gehen." (ebd., 13-14). Es kam auch vor, dass Grudde 

schon einige Geschichten kannte. War dies der Fall, so sagte sie dies dem 

Erzahler nicht, sondern schrieb die Geschichten erneut auf. Sie war so 

11 Die Erzahler /innen in Beisleiden wollten nicht, dass ihre Namen veroffentlicht 
wurden. Als Kompromiss hat Grudde in der Sammlung abgekiirzte Namen 
verwendet. Sie enthalt ein Foto mit ihren Haupterzahlerinnen mit den abgekiirzten 
Namen. 
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sehr hoflich und geduldig. Fiir sie war es sehr wichtig, class ihre Erzahler 

ihr freiwillig Erzahlungen mitteilen, weil die Geschichten oft spontan 

erzahlt werden. Deshalb trug sie immer Bleistifte und Papier bei sich. Die 

Arbeiterfrauen als Erzahler erwarteten ein Entgeld in irgendeiner Form 

fiir die Zeit, die sie Frau Grudde mit Marchenerzahlen oder Liedersingen 

opferten, auch wenn sie den Lohn zunachst immer ablehnten. Sie gab 

ihnen aber kein Bargeld, sondern von ihr selbst gemachte Leckereien; 

selbst gekelterten siiEen Johannisbeerwein, Obst aus ihrem Garten, 

Honig von ihren Bienen und zur Weihnachtszeit auch Pfefferkuchen. So 

zeigte sie ihren Erzahlern ihre Dankbarkeit. Bei den Wissenschaftlern 

Grimm ist nicht klar, ob sie jedes Mal nach dem Erzahlen ihren 

Erzahler/innen ein Entgeld gegeben haben. Es ist lediglich bekannt, dass 

der pensionierte Soldat Johann Friedrich Krause abgelegte Kleidung der 

Bruder als Belohnung verlangt hatte (Rolleke 2004, 81). 

Einige J ahre spater untersuchte ein Volkskundler die Marchen von 

Hertha Grudde und warf die Frage auf, ob in Beisleiden eine 

Erzahlgemeinschaft vorhanden war oder nicht. Die Antwort lautet 

,,nein" (HenEen 1952, 13). Die Frauen trafen sich nicht extra zum 

Erzahlen, sondern Grudde schrieb bei allen moglichen Gelegenheiten 

Geschichten auf. Sie sammelte also alleine fiir ihren Auftrag die 

Volkserzahlungen in Beisleiden und konnte mit FleiE und Miihe 

schlieElich zahlreiche Geschichten sammeln. 

Wie schon erwahnt, waren die Erzahler von Grudde iiberwiegend 

Frauen. Aber Gottfried HenEen hat in seiner Feldforschung in Beisleiden 

Herrn B. kennengelernt, dessen Frau (Frau B.) eine Erzahlerin von 

Grudde war (ebd., 18). Er stellte fest, dass Frau B. und ihre zwei Tochter 

nur ein Abklatsch von Herrn B. waren. Daher stellte er die Hypothese auf, 

dass die Manner in Beisleiden, wie auch die Manner im Rheinland, in 

Westfalen, Hannover, Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Pommern die 

Frauen bei weitem iibertrafen, wenn es um die Oberlieferung von 

Erzahlungen geht (ebd.). 

Die Beisleidener Frauen haben jedoch eine wichtige Rolle gespielt, denn 
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sie haben die sonst womoglich verlorengegangenen traditionellen Lieder 

und Marchen eines alteren begabten Erzahlers Hertha Grudde 

weitererzahlt und ihr die Dokmentation dieser wertvollen Erzahlungen 

ermoglicht. Die Frauen haben das geistige Erbe des alteren Erzahlers so 

ftir folgende Generationen bewahrt. Die Erzahlerinnen von Hertha 

Grudde sind deshalb Traditionstragerinnen der zweiten Generation. 

1 . 3 . Sammeln von modernen Sagen <lurch Rolf Wilhelm Brednich 

Heutzutage erzahlt man am Arbeitsplatz, in der Universitat, in der Kneipe, 

auf der Party, bei einem gemiitlichen Abend oder anderen Gelegenheiten 

keine Marchen und Sagen mehr, sondern andere Geschichten, die in der 

Gegenwart spielen, namlich Witze oder moderne Sagen. Nach Rohrich ist 

ein Witz ,,eine kurze, Lachen erregende Erzahlung, die in einer Pointe 

gipfelt" (Rohrich 1980, 5). Witze sind manchmal frauenfeindlich, 

mannerfeindlich oder auslanderfeindlich, meistens jedenfalls aggressiv. 

AuEerdem werden Deutsche selbst, z. B. Ostfriesen, oft im Witz 

verspottet (Fischer 1996, Rohrich 2004). Die Witze sind nicht nur ftir 

Erwachsene, sondern teilweise auch fiir Kinder geeignet. Das zeigen 

Kinderwitze in Kinderheften12, einige Kinderwitzsammlungen und 

Kalender mit Kinderwitzen13. Daher kann man sagen, dass diese 

Erzahlungen bei den Kindern bzw. Schiilern gut rezipiert werden. Es gibt 

sogar englische Lehrbticher mit Witzen14. Das zeigt deutlich, dass die 

Witze unter den Schiilern sehr gut aufgenommen werden und beim 

Englischlernen helfen konnen. 

Moderne Sagen haben teilweise einen ahnlichen Charakter wie Witze, 

aber sie sind doch anders: Moderne Sagen sind ebenfalls in der Regel 

12 Zurn Beispiel das Wochenmagazin ,,Micky Maus Magazin" mit ca. 60.000 verkauften 

Exemplaren pro Woche, die monatliche kostenlose Zeitschrift ,,medizine mit 

Super-Poster. Die pfiffige Zeitschrift aus deiner Apotheke" 

13 Christiansen 2005, Lenz 2003, "Kalender 2006. Schtilerwitze" von Gondrom Verlag 

in Bindlach 2005. 

14 Zurn Beispiel; Feilhauer 1996, Birk 2002 
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kurze Erzahlungen, die Horer reagieren auf sie oft mit Lachen, und auch 

bei ihr kulminiert die Handlung stets in einem dramatischen Hohepunkt, 

den man Pointe nennen konnte15. GewiE darf tiber diese formalen 

Gemeinsamkeiten der wichtige Umstand nicht vergessen werden, class 

moderne Sagen als wahre Ereignisse weitererzahlt werden, wahrend sich 

Witze durch die spezifische Erzahlsituationen und bestimmte 

Eingangsfloskeln (,,Kennen Sie den?" u. a.) als solche deutlich von den 

,,geglaubten" Genres absetzen (Brednich 1998, 11). In modernen Sagen 

spiegeln sich menschliche知gste,Beftirchtungen, Vorurteile, Wtinsche 

und Hoffungen der modernen Gesellschaft (ebd., 9). Die Protagonisten 

der modernen Sagen sind keine fiktiven Personen, sondern Personen, die 

einem zwar nicht bekannt, aber trotzdem auch nicht wirklich fremd sind. 

Es sind beispielsweise ein Bekannter eines Arbeitskollegen, der Onkel 

des Freund es eines Freund es, die Freundin meiner Freundin 16 usw. Die 

Geschichten spielen haufig in GroEsほdten,was nach Erachten der 

Autorin zum einen daran liegt, dass man sich die Stadtnamen gut merken 

kann und zum anderen daran, <lass dort viele Menschen leben, so class 

die so genannten unglaublichen Geschichten dort wirklich passiert sein 

konnten. Moderne Sagen wandern dank der modernen 

Kommunikationsmittel Telefon, Telefax, Mobiltelefon und Internet 

schnell von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und sogar von Kontinent zu 

Kontinent. Die Menschen sind auch selbst mobiler geworden, nicht 

wenige Studenten legen heute Auslandssemester ein, Geschaftsleute 

konnen mit dem Flugzeug alle wichtigen Orte innerhalb eines Tages 

erreichen, und aufgrund der niedrigen Flugpreise machen viele 

Menschen nicht mehr nur im benachbarten Ausland, sondern in fernen 

Llindern Urlaub. Diese Reisenden verbreiten deutsche moderne Sagen im 

Ausland, und die Geschichten, die sie im Ausland gehort haben, in 

15 Vgl. "Pointe, Pointierung" in der Enzyklopadie des Marchens (Brednich 2002). 

16 Das ist das sogenannte "foaf'. Siehe Brunvand, Jan (Hg.): American Folklore. An 

Encyclopedia. New York & London 1996, S. 730. 
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Deutschland. Es kommt auf diese Weise zu einer globalen Verbreitung 

der modernen Sagen. Einige moderne Sagen tauchen irgendwann auch in 

der Presse au£, beispielsweise in Form eines Zeitungsartikels. Wenn tiber 

eine moderne Sage, die man bereits kennt, in der Presse berichtet wird, 

so scheint dies den Wahrheitsgehalt der Geschichte zu bestatigen. Einige 

Leser /innen von Brednichs Sammlungen schickten ihm daher 

Ausschnitte aus Zeitungen oder Zeitschriften, in denen tiber eme 

Geschichte seiner Sammlung als wahres Ereignis berichtet wird. 

2 . Die Leser und moderne Sagen 

2 . 1 . Leserschaft 

Seit der Veroffentlichung der Spinne im Marz 1990 hat Rolf W. Brednich 

zahlreiche Leserzuschriften erhalten. Die Anzahl der Leserbriefe betragt 

laut Brednich tiber 6.000. Interessant ist diesbeztiglich, <lass Brednich 

nicht nur direkt nach der Veroffentlichung eines neuen Bandes, sondern 

kontinuierlich Zuschriften seiner Leser erhalt. ErwartungsgemaE steigt 

zwar die Anzahl der Leserbriefe nach der Veroffentlichung eines neuen 

Bandes stark an, was sicherlich auch daran lie gt, <lass Brednich mit jedem 

Band neue Leser hinzugewinnt, aber auch in der Folgezeit erhalt 

Brednich standig Leserbriefe, was zeigt, dass die Leser von diesem 

Thema gefesselt sind und es auch nach dem Lesen eines Buches im Kopf 

behalten. Die Leserbriefe kommen aus allen Bundeslandern und auch aus 

dem deutschsprachigen Ausland. Brednich erhielt sogar einige Briefe aus 

den USA, Italien, usw., wo ebenfalls einige Deutsche leben und Brednichs 

Bucher lesen. Die Leserschaft und auch die Leserbriefschreiber /inn en 

sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es sind nicht nur Rentner, die viel 

Zeit haben und deshalb potentielle Leserbriefschreiber waren, sondern 

auch Akademiker aus allen Bereichen (Betriebswirt, Juristen, lngenieur, 

Chemiker, Mediziner, usw.), Lehrer, Pfarrer, Studenten, aber auch 

Handwerker. Interessanterweise gibt es relativ wenig Zuschriften von 

Geisteswissenschaftlern. Die modernen Sagen von Brednich werden 
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nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Schiilern gelesen. Auch 

von Schiilern erhielt Brednich bereits einige Leserbriefe. Nach Meinung 

der Autorin dieses Beitrags sind diese Schiiler potentielle Erzahlforscher 

der Zukunft, denn Brednichs Sammlung scheint ihr Interesse geweckt zu 

haben und konnte auch Einfluss auf ihre Studien-und Berufswahl haben. 

Die breite Leserschaft zeigt, dass man nicht generell sagen kann, <lass 

altere Leute besser Geschichten erzahlen bzw. niederschreiben konnen 

als junge Leute. Der folgende Brief des 14-jahrigen Christoph Oldach aus 

Celle ist ein Beispiel fiir einen sehr jungen Leser und Erzahler. 

Sehr geehrter Herr Professor, erst einmal mu.8 ich Ihnen zu den drei 

hervorragenden Taschenbuchern mit den faszinierenden Kurzgeschichten 

gratulieren. Eine Variante mochte ich zufugen, die einem Verwandten eines 

Freundes von mir passiert ist. 

Dreifach Reinfall 

Der gerade neu erworbene Mercedes der Familie N.N. wurde schon 25 

Stunden nach dem Kauf gestohlen. Drei Tage spater allerdings stand das 

gute Stuck unversehrt in der Einfahrt. Im Wagen lag ein Brief, in welchem 

stand, da.8 es den Dieben leid tue, aber sie wollten schon immer mal einen 

500 SL fahren. Ats Entschadigung lagen Karten fur das ,,Phantom der 

Oper" bei. Als die Familie in Hamburg ankam, stellte sich heraus, da.B die 

Karten gefalscht waren. Die Bemuhungen, das Haus rechtzeitig zu erreichen, 

schlugen fehl. Es war bereits vollkommen leergeraumt. Zu guter Letzt wurde 

der Mercedes erneut gestohlen. Die Diebe hatten in drei Tagen einen zweiten 

Sehlぬsetanfertigen !assen. 

/ch hoffe, diese Geschichte (sie ist wahr) hat Ihnen gefallen, und wenn Sie 

/hr hoffentlich 4. oder 5. Buch rausbringen, ist diese Geschichte Bestandteil 

Ihres Werkes. Hochachtungsvoll, /hr 14 jahriger Christoph Oldach aus Celle 

(Brednich 1996c, 127-128)17. 

Dieser Brief ist ein gutes Beispiel ftir die Leserbriefe an Brednich, denn 

er enthalt die folgenden, typischen Merkmale: 

1 . Die Leser /innen auEern sich im ersten Teil des Brief es sehr positiv 

iiber die moderne Sagensammlung. 
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2 . Viele Leser /inn en teilen Brednich eine selbst gehorte Variante einer 

oder mehrerer Geschichten mit. Sie teilen ihm auch mit, wo die 

Geschichte ihres Wissens nach geschah und wem das Ereignis 

widerfuhr. 

3 . Andere Leser /innen berichten iiber sagenhafte Ereignisse, von 

denen sie gehort oder die sie selbst erlebt haben18 und die bisher 

noch nicht in Brednichs Sammlungen auftauchen. Einige Leser 

weisen im weiteren Verlauf ihres Briefes dann auch darauf hin, dass 

sie ihre Geschichte fiir eine der nachsten Sammlungen als geeignet 

erachten. 

4 . Falls den Leser /inn en die Quelle einer ihrer Erzahlungen unklar ist, 

so versuchen sie diese selbst zu ermitteln. 

Moderne Sagen haben mittlerweile sogar in den Schulunterricht Einzug 

gehalten, und es wurde spezielles Unterrichtsmaterial herausgegeben 

(Lange 2003), einige moderne Sagen wurden auch in Schulbiichern fiir 

den Deutsch- und Englischunterricht Oiingst 1999) aufgenommen. 

AuEerdem wurde ein spezieller Band von Brednichs modernen Sagen fiir 

Jugendliche herausgegeben (Brednich 1996, ders. 1999). Witze und 

moderne Sagen sind mittlerweile, wie die traditionellen Erzahlungen 

Marchen und Sagen, in der Bevolkerung akzeptiert. Die Analyse der 

Zuschriften an Brednich durch die Autorin dieses Beitrags zeigt, dass die 

Mehrzahl der Leserbriefe von Mannern verfasst wurde19. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass Manner bessere Erzahler als Frauen sind (vgl. Schenda 

1993, 147-191), die Ursache fiir diese Tatsache kann sehr vielschichtig 

17 Die Geschichte von Christoph Oldach war eine Variante der Geschichte in der 

Spinne unter der Nummer 36. ,Falscher Page Variante b'(Brednich 1995, 63). 

Brednich hat seinen Wunsch im vierten Sammelband erfiillt (In der Ratte Nr. 94. 

, Dreifach Reinfall') . 

18 Leser /inn en glauben, class es sich bei ihren Geschichten um moderne Sagen 

handelt. Aber das stimmt nicht immer. Der Begriff ,,moderne Sage" scheint einigen 

Leser /inn en schwer verst却 dlichzu sein. 

19 Die Autorin besitzt Kopien von ca. 1500 Leserbriefen fiir ihre Dissertation. Etwa 

zwei Drittel davon sind mannliche Briefschreiber. 
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sein. Da der Verfasser der modernen Sagensammlung selbst ein Mann 

ist, konnte es sein, dass ihn mannliche Leser aus Solidariほtunterstiitzen. 

Aber es gibt sicherlich noch viele andere Griinde, die noch zu erforschen 

sind. 

Die Leser /inn en konnen in drei Kategorien, ,,Leser als Skeptiker", ,,Leser 

als Sammler" und ,,Leser als Informant", eingeteilt werden. Auf diese 

Einteilung werde ich in den nachsten Unterkapiteln detailliert eingehen. 

2 . 2 . Leser als Skeptiker 

Erstaunlicherweise haben fast alle Briefschreiber ihren Namen und ihre 

volle Adresse angegeben20. Es gab keine anonymen Zuschriften. Brednich 

konnte somit allen Leserbriefschreibern antworten, es ergab sich also 

eine Kommunikation zwischen Leser /innen auf der einen und Verfasser 

auf der anderen Seite. Durch die Angabe ihres Namens und ihrer Adresse 

wollten die Leser vielleicht die Seriositat ihrer Zuschrift verdeutlichen 

und in gewisser Weise fi.ir den Wahrheitsgehalt ihrer Erzahlungen 

btirgen. Der Wahrheitsgehalt der Geschichten ist ftir viele Leser von 

groEer Bedeutung, denn sie glauben, dass die modernen Sagen auf 

tatsachliche Ereignisse zuri.ickgehen. Ftir den Volkskundler hingegen ist 

es nicht so wichtig, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. Wichtig ist 

nur, was man erzahlt. Brednich selbst schreibt diesbezi.iglich: 

Fur den Erziihlforscher ist die strenge Unterscheidung zwischen Wahrheit 

und Fiktion bei diesen Geschichten ohnehin nicht von so uberragender 

Bedeutung, denn ihn interessiert grundsiitzlich zuniichst alles, was das 

Repertoire der Erziihler ausmacht, weil加 ihndas Studium des Erziihlens 

im Mittelpunkt steht. Sehr aufschlussreich ist es in diesem Zusammenhang, 

daB sich auch bei vielen meiner Leserinnen und Leser die Grenzen zwischen 

Wirklichkeit und Fiktion verwischen. Ich habe zahlreiche Briefe erhalten, in 

denen mir die Schreiberinnen oder Schreiber zuniichst Varianten oder 

Kommentare zu meinen Texten mitteilen und ihren Brief mit einer 

20 Nur das Datum fehlt rnanchrnal. 
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Geschichte aus eigenem Erleben abschlie.Ben, die ,,garantiert wahr" ist. Fur 

sie ist der Unterschied dann eben nur ein gradueller: die einen Geschichten 

sind,, wirklich ", die anderen,, wahr" (Brednich 1996b, 14-15). 

Der nachste Leserbrief von Karen K. ist hierfiir ein Beispiel21: 

Sehr geehrter Herr Prof Brednich, vor einem Monat kaufte ich mir das von 

Ihnen geschriebene Buch ,Das Huhn mit dem Gipsbein'. /ch habe es in einer 

Woche durchgelesen und schon weiterverborgt. Die /dee, sagenhafte 

Geschichten von heute zu sammeln, finde ich wunderbar. /ch habe fi戊hersehr 

gerne Miirchen gelesen, aber diese neuen, sagenhaften Geschichten sind noch 

viel interessanter, weil man sie z. T. selbst erlebt hat oder von Freunden oder 

Bekannten ,b戊hwarm'als,wahre und fast gestern geschehene Ereignisse' 

erziihlt bekommen hat. Man kann sich mit diesen Geschichten identifizieren, 

denn jeder Mensch hat schon einmal solche Erziihlungen gehort oder sogar 

selbst erfunden. Einige der sagenhaften Geschichten, die Sie gesammelt 

haben, erkenne ich wieder, wenn auch manchmal in etwas abgewandelter 

Form. Beim Lesen Ihres Buches fielen mir einige Geschichten ein, die ich 

wiihrend meiner Kindheit bzw. Studentenzeit gehort habe. Die besten mochte 

ich Ihnen schreiben… lch hoffe, Sie konnen noch weitere Bucher mit 

modernen Sagen veroffentlichen, denn durch diese Geschichten wurde ich 

hellhoriger, etwas misstrauisch und bin nicht mehr so leicht von der 

, Wahrheit'solcher Sagen zu uberzeugen, es sei denn, ich stelle beim 

Nachforschen fest, da.B sie sich wirklich zugetragen haben. 

Hier auEert eine Leserin, dass sie durch die Sammlung misstrauischer 

gegeniiber modernen Sagen geworden ist. Sie ist ein Beispiel fiir die 

Kategorie ,,Leser als Skeptiker". 

Fiir manche Leser /innen ist es wichtig, dass die Geschichten wirklich 

geschehen sind22, o bwohl Brednich in seinen Sammlungen der 

sagenhaften Geschichten von heute nie erwahnt hat, dass ,,die jeweiligen 

21 Briefvon Karen K. aus Berlin vom 30.6.1993 (Brednich 1996c, 8-9). 

22 Die Wirklichkeit modernen Sagen wird als Motiv fur Fernsehprogramm in den USA 

verwendet (X-Factor). Im Cyberspace Chatrooms wird iiber die Wirklichkeit der 

Geschichten diskutiert (vgl. Brednich 2004a, 13-16). 
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Erzahlungen unwahr, falsch, phantastisch oder erfunden seien" (Brednich 

2004a, 8). Wie wichtig manchen Lesern der Wahrheitsgehalt ihrer 

Geschichten ist, kann man an den Leserbriefen sehen, in denen sie ihre 

Geschichten als ,,absolut wahr" schreiben. Nennt man die lebendigen 

Geschichten der Gegenwart moderne ,,Sage", so steckt schon in dieser 

Bezeichnung <las Wort Wahrheit, denn unter historischen Sagen versteht 

man Geschichtserzahlungen; historische Sagen gehen also auf tatsachlich 

geglaubte historische Ereignisse zuriick. Ein kritischer Leser aus 

Woschbach beispielsweise schreibt zur Wahrheitssuche: 

Wenn Sie (bzw. manche Ihrer Leser) meinen, dais Geschichten, weil sie wahr 

sind, nicht in Ihre Bucher gehoren (Huhn p.11), dann kann ich dem nur 

entschieden widersprechen: Gerade weil sie wahr sind, gehoren sie hinein; 

schlieBlich gehen ja die allermeisten Geschichten au/ irgendeinen wahren 

Kern zu戊ck,und zweitens ist der Wahrheitsgehalt (der sich in den meisten 

Fiillen doch nicht mit Sicherheit ermitteln liisst) ja nicht das Kriterium加

die Eignung einer Geschichte als <Sage>, sondern die Erzdhlsituation und 

die Rezeption durch die Zuhorer (ebd., 7). 

Seine Meinung fiihrt zur Conduit-Theorie von Linda Dもghund Andrew 

Vazsonyi (vgl. Dもgh1981). Frau A hort eine Geschichte von einer 

Freundin B, die von ihrer Mutter gehort hat, <lass es einer Bekannten 

einer Freundin ihrer Mutter passiert sei. Frau A vertraut Frau B, Frau B 

natiirlich ihrer Mutter. Die Mutter wiederum vertraut auch ihrer 

Freundin. Die Geschichte stammt von vertrauten Personen. Wer glaubt 

schon, <lass Geschichten die einem vertraute Personen erzahlen, nicht 

der Wahrheit entsprechen? Aber Frau A war skeptisch, ob sich die 

Geschichte tatsachlich so ereignet hat und erzahlte sie deshalb nicht 

weiter. Andererseits hat Frau C dieselbe Geschichte wie Frau A von Frau 

B gehort. Sie glaubte die Geschichte und erzahlt sie ihren Freunden 

weiter. Hier wurde die Geschichte von zwei Empfangerinnen 

unterschiedlich bewertet, was zu unterschiedlichen Entscheidungen 

fiihrte. Die eine erzahlte die Geschichte weiter, die andere aber nicht. Der 

Wahrheitsgehalt einer Geschichte wird von verschiedenen Personen 
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unterschiedlich eingeschatzt. 

Die nachste Stufe zur Beurteilung des Wahrheitsgehaltes von 

Geschichten ist es, ihre Verbreitung und eine damit eventuell auftretende 

Veranderung genauer zu betrachten. Erzahlt Frau C die Geschichte 

genau so weiter, wie sie sie gehort hat, oder lasst sie vielleicht einige 

Details weg, oder fiigt neue hinzu? Der Kern der Geschichte bleibt zwar 

erhalten, aber durch das Weglassen oder Hinzufiigen von Details wird 

beim Weitererz狛lenaus der urspriinglichen ,,wahren Erz狛lung"allmahlich 

ein Phantasieprodukt, das sich immer weiter vom urspriinglichen 

Ereignis entfernt (Brednich 1996b, 14). Andererseits konnte die 

weitererzahlte Geschichte wieder in einer Zeitung auftauchen, dann kann 

man sie wieder jemanden weitererzahlen. Hier wird die Geschichte 

re-produziert bzw. re-oralisiert (vgl. Brednich 2005, 20). Sie konnte einige 

Zeit spater wieder in der Presse oder einem anderen Medium erscheinen. 

Die Kette der Wiederherstellung der Geschichte ist endlos, solange 

Kommunikation zwischen den Menschen besteht. 

2 . 3 . Leser als Sammler 

Viele Leser wie Karen K. sind nach der Lekttire der modernen Sagen 

aufmerksamer geworden, einige Leser sammeln selbst moderne Sagen, 

andere erforschen den Ursprung eigener Geschichten. Diese 

aufmerksamen Leser schicken die Geschichten, Zeitungs- oder 

Zeitschriftenartikel oder Kettenbriefe entweder direkt nach der Lekttire 

oder einige Zeit spater, wenn sie etwas Passendes gehort, gelesen oder 

empfangen haben, an Brednich. Aber warum sind diese Zeitungs-oder 

Zeitschriftenartikel wichtig? Weil wie Rudolf Schenda sagt: Trotz der 

Ausbreitung anderer Massenmedien, insbesondere des Rundfunks und des 

Fernsehens, bleibt die Tageszeitung fiir mehr als 80 Prozent der Bevolkerung 

der wichtigste Informationstrager. Unser individuelles und kollektives Wissen 

ist seit mehr als 100 ]ahren hauptsachlich durch die Vermittlung von 

Gedruckten angehauft worden (Schenda 1994, 453). Die Geschichten in der 

Zeitung werden deshalb weit verbreitet. Einige Zeitungsberichte, 
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insbesondere solche mit sagenhaften Motiven, die in der Zeitung aber als 

tatsachliche Geschehnisse beschrieben werden, werden miindlich weiter 

verbreitet und tauchen dann nach einiger Zeit wieder in einer Zeitung auf. 

Diese Geschichten werden als Zeitungssagen23 bezeichnet. 

Das Interesse an modernen Sagen immer wach zu halten, ist nicht 

einfach, aber wenn von Zeit zu Zeit neue moderne Sagensammlungen 

veroffentlicht werden und dafur Reklame gemacht wird, werden die 

,,modernen Sagen" nicht in Vergessenheit geraten. Die Leser werden 

wieder an das Thema erinnert und neue Geschichten oder Hinweise zu 

alten oder neuen Geschichten an den Verfasser geschickt. Damit 

unterstiitzen die Leser/innen die Dokumentation der modernen Sagen. 

Es gibt einige Leserbriefschreiber, die regelmaEig gesammelte 

Geschichten an Brednich schicken oder ihm mehr als zweimal 

geschrieben haben. Einige von ihnen sammeln gezielt moderne Sagen, in 

diesen Fallen kann man von ,,Lesern als Sammlern" sprechen. 

Einige Leserbriefschreiber sind sozusagen Stammkunden. Sie liefern 

regelmaEig einige Geschichten, die sie schon mal gehort haben, oder 

kopierte Zeitungs-oder Zeitschriftabschnitte. Wegen der Kopien vermutet 

die Autorin, dass diese Leser die Artikel selbst archivieren, es kann sein, 

dass fur sie das Sammeln moderner Sagen zu einer Art Hobby geworden 

ist. Durch Zeitungsartikel konnen alte, bekannte moderne Sagen wieder 

belebt werden. In der Ratte steht die Geschichte ,,EinbahnstraEe" iiber 

ein Ehepaar aus Amberg, das in Japan Urlaub machte. Als sie einmal 

Tokio zu FuE ansehen wollten, machten sie, um den Riickweg zu finden, 

von den wichtigsten ,,StraEennamen" ein Polaroidfoto. Da sie der 

japanischen Sprache nicht machtig waren, fotografierten sie nur 

StraEenschilder mit der Aufschrift ,,EinbahnstraEe". 

Im April 2000 hatte Herbert Gericke aus Bonn (Student), der sich gerade 

23 Zeitungssagen sind die Geschichten, die mit sagenhaften Motiven in 

Zeitungsberichten als tatsachliche Geschehnisse ausgegeben und in mi.indlicher 
伽erlieferungweitererzahlt werden (Petzoldt 2002, 232, vgl. Schmidt 1932, Gomer 
1933, Anderson 1959, Gerndt 1995, Shojaei Kawan 1995). 
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m emem Seminarreferat mit dem Thema ,,Interkulturelle 

Kommunikation" zu besch狙igenhatte, die folgende Geschichte geliefert. 

Die Einbahnstralse 

Ein japanischer Tourist hat nach seinem Besuch des Koiner Doms seinen 

nahe der Innenstadt abgestellten Wagen nicht mehr finden kb'nnen. Er hat 

zunachst au/ eigene Faust wahrend des ganzen Wochenendes nach dem 

Wagen gesucht. Ats dies erfolglos war, wandte er sich schlielslich an die 

Polizei. Er brachte einen Zettel mit, au/ dem er den Namen der Stra!sen 

notiert hatte. Darauf stand <<EinbahnstraBe>>. Die Beamten machten ihn 

lachelnd aufseinen lrrtum aufmerksam und schalteten sich in die Suche ein, 

indem sie systematisch alle EinbahnstraBen in der Koiner Innenstadt 

durchkammten. SchlieBlich fanden sie den Wagen in der KasinostraBe 

(Brednich 2004a, 35). 

Diese Geschichte gab es schon als Meldung in der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung vom 6. Juni 2000 (ebd.). Ein Zeitungsabschnitt aus 

der Sammlung von Karl Michael Gierich klarte den Ursprung der 

Geschichte ,,Die EinbahnstraEe" im Pinguin. Dieser Zeitungsartikel, der 

von Gierich zufallig gesammelt wurde, stellt den Ursprung einer 

modernen Sage dar. Manche Leser haben ein gutes Gesptir, sie ahnen 

schon, welche Geschichten zu modernen Sagen werden konnten. Die 

Autorin dieses Beitrags hat im August 2005 eine kurze N achricht am 

Ende der Sendung・,,Hallo Deutschland" im ZDF gehort, danach konnte 

ein japanischer Tourist in Koln seinen Mietwagen nicht mehr finden. Um 

sich den Ort, an dem er den Wagen abgestellt hatte, zu merken, 

fotogra:fierte er dort ein Verkehrsschild. Allerdings stand auf dem von 

ihm ausgewahlten Schild nicht der StraEenname, sondern 

,,EinbahnstraEe". Da dieses Schild in Koln nattirlich haufiger vorkommt, 

konnte er den Ort nicht wieder finden. Er ging zur Polizei und zeigte das 

Foto. Die Polizei hat das Auto gesucht und gefunden. Im Vergleich zur 

Geschichte im Pinguin sind viele Merkmale gleich. Wieder kann ein 

Japaner ein Auto nicht wieder finden, da er anstelle des Str孤ennamens

ein Schild mit der Aufschrift ,,EinbahnstraEe" fotografiert hat. Und wieder 
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geht er zur Polizei, die den Wagen schlieElich finden kann. Das Motiv 

aller drei Geschichten ist gleich. 

2 . 4 . Leser als Informant 

Die Leser /inn en von Brednichs Sammlungen teilen dem Verfasser 

Hinweise auf den Ursprung veroffentlichter Geschichten mit. Sie 

schreiben ihm, wenn in einer N achrichtensendung in Rundfunk oder 

Fernsehen i.iber eine moderne Sage als tatsachliches Geschehnis 

berichtet wird, oder das Motiv einer modernen Sage in einem Film oder 

einer Sendung aufgegriffen wird. Sie schicken ihm Kopien von Zeitungs-

oder Zeitschriftenartikeln mit sagenhaften Motiven. Wenn eine moderne 

Sage in einer von Brednichs Sammlung erschien, die Quelle aber unklar 

ist, so versuchen einige Leser diese Quelle zu ermitteln und teilen 

Brednich spater das Ergebnis ihrer Nachforschungen mit. Daher nenne 

ich sie Leser als Informant. Manche Leser schicken aber auch einfach nur 

Zeitungs-oder Zeitschriftenartikel, in diesen Fallen besteht keine direkte 

Kommunikation zwischen den Leser/innen und dem Herausgeber, aber 

dies zeigt doch, dass auch diese Leser Brednichs Erforschung der 

modernen Sagen untersti.itzen wollen. Mit Hilfe der Leserzuschriften sind 

einige Quelle oder Varianten klar geworden. Uber den Ursprung einer 

Variante zur Geschichte Nr. 81 ,,Gleiche Wellenlange" in der Spinne war 

nur bekannt, dass sie aus einem englischen Buch stammt. Dies hat einige 

Leser /innen gereizt, und die Quelle konnte dreiEig Mal nachgewiesen 

werden (vgl. Brednich 1998, 6-7). Die neuesten Beispiele sind, Nr. 

59 ,,Wie eiskalt ist das Fi.iEchen" in der Ratte, und Nr. 21 ,,Moderne 

Analphabeten" in der Ratte. Die Leser /innen wurden von dem Verfasser 

dazu inspiriert, die unbekannte Quelle selber zu suchen. Sie sind nicht 

nur Erzahlerin oder Erzahler der modernen Sagen, sondern auch 

Forscherin oder Forscher geworden. Brednich nannte diese Phanomen in 

seinem Vortrag in Paris ,,Leser als Forscher" (Brednich 1994). 
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3 . Personalcomputer und moderne Sagen 

Personalcomputer (PC) haben in den letzten Jahren in Deutschland weite 

Verbreitung gefunden. Wahrend 1998 nur in 38,8% der deutschen 

Haushalte ein PC zu finden war, stieg diese Zahl bis 2003 bereits auf 61,4% 

an. N och dramatischer ist der Anstieg der Anzahl der 

Internetanschliisse24. Der erste Leserbrief per E-Mail erreichte Brednich 

im Jahr 1996. In dieser Mitteilung wurde er auf eine Geschichte im 

Internet aufmerksam gemacht. Laut Brednich erhielt er nach dem ftinften 

Band seiner modernen Sagensammlung mehr Leserbriefe per E-Mail als 

friiher, obwohl er seine E-Mailadresse in seinen Sammlungen nicht 

bekannt gegeben hatte. Interessanterweise suchen die Leser selbst nach 

seiner E-Mailadresse. Eine E-Mail bietet gegeniiber einem Brief einige 

Vorteile: Sie trifft im allgemeinen viel schneller beim Empfanger ein, und 

ihr Versand ist giinstiger. AuEerdem kann man eine E-Mail gleichzeitig an 

mehrere Personen verschicken. Die E-Mail eignet sich daher 

hervorragend fiir Kettenbriefe und auch fiir die Verbreitung moderner 

Sagen. Mann kann mit einem Mailprogramm abgeschickte und erhaltene 

E-Mails einfach sortieren, was das Archivieren erleichtert. Deshalb 

werden immer mehr E-Mails geschrieben, nicht nur im privaten Bereich, 

sondern auch in offentlichen oder gesch狐lichenBereichen. Auch immer 

mehr Leserbriefschreiber/innen entscheiden sich fiir die E-Mail als 

Kommunikationsmittel. Aber die Kommunikation per E-Mail hat einen 

Nachteil: Man kann leicht anonym bleiben. Dem Empfanger ist die 

E-Mailadresse des Senders zwar bekannt, aber der Sender muss seine 

Adresse oder Telefonnummer nicht angeben. Bei einem Brief kann man 

diese Daten zwar auch weglassen, aber ihre Angabe gehort zum guten 

Ton. Bei E-Mails hingegen ist die Angabe von Adressen und 

24 Laut Statistik des ,,Datenreport 2004" erhohte sich der Ausstattungsgrad mit 

Internetanschltissen von 8% 1998 auf 46% im Jahr 2003 (S. 139). Daher ist zu 

erwarten, dass auch die Anzahl der E-Mail-Benutzer deutlich gestiegen ist. Es ist 

kaum vorstellbar, dass man nur im Internet surft und keine E-Mail schreibt. 
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Telefonnummern nicht notig. Bei einer E-Mail muss man noch nicht 

einmal den Namen korrekt angeben. Es gibt viele Anbieter von 

kostenlosen E-Mailadressen, bei denen man sich mit Phantasienamen 

registrieren lassen kann. Die E-Mail ist also fiir anonyme Zuschriften 

bestens geeignet. Die Anonymitat jedoch dtirfte den Wahrheitsgehalt 

moderner Sagen senken, denn anonym teilt man auch solche Geschichten 

mit, an deren Wahrheitsgehalt man selbst zweifelt. Trotzdem ist es wie 

schon oben geschrieben fiir den Erzahlforscher nicht wichtig, ob die 

Geschichte wahr ist oder nicht. Brednich hat nicht nur moderne Sagen 

als Kettenbrief per E-Mail erhalten, sondern auch Kommentare oder 

Varianten zu seinen Geschichten. Zusammenfassend kann man dazu 

sagen, dass sich die Kommunikationsweisen mit der Zeit geandert haben. 

Viele Briefe, etwa 80%, wurden entweder mit Schreibmaschine oder PC 

geschrieben25. Anfang der 1990er Jahre besaEen noch 44,8% der besser 

verdienenden Haushalte in Deutschland einen PC, heute haben fast 61% 

der gesamten Haushalte einen PC26. Anfang der 1990er Jahre gab es noch 

viele Briefe, die mit der Hand geschrieben wurden. Wahrend Schiller 

frtiher fast immer mit der Hand, teilweise mit htibschem Briefpapier, 

beispielsweise mit einem Pandabaren, oder auf einem einfachen 

Schreibblock ihren Brief schrieben, verfa~sen heutige Schiller ihre Briefe 

mit dem PC (s.o.). Vor der Erfindung des PCs waren Schreibmaschinen 

im Gebrauch. Handschriftliche Leserbriefe sind daher nicht haufig. 

Bemerkenswert ist jedoch, dass es die Leser gibt, die mehrmals an 

Brednich handschriftlich verfasste Briefe geschickt haben. Fur sie ist 

handschriftliche Niederschrift vermutlich eine Gewohnheit oder hat 

besondere Bedeutung; der Brief ist ganz personlich. 

Der Osterreichische Volkskundler lngo Schneider publizierte bereits im 

Jahr 1996 tiber ,,Erzahlen im Internet" und bemerkte, dass durch die 

25 Nach der Untersuchung der Autorin des Beitrags anhand von ca. 1500 Leserbriefen 
wurden Briefe von Frauen zu 32% und von Manner zu 16% mit der Hand verfasst. 

26 Aus dem ,,Datenreport 2004" vom Statistisches Bundesamt (Hg.). Siebe S. 139. 

Anfang 1998 waren rund 39% der Haushalte mit einem PC ausgertistet. 
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weltweite Vernetzung von Computern neue Formen alltaglicher 

Kommunikation, neue Erzahl-, Schreib-und Lesemoglichkeiten und 

-weisen eroffnet werden (Schneider 1996, 24). Im Jahr 2000 hat Wolfgang 

Morscher an der UniversiほtInnsbruck im Internet eine Datenbank zu 

Erzahltexten, Sagen und Marchen eingerichtet27. Dort werden Marchen, 

traditionelle Sagen und moderne Sagen gesammelt (vgl. Morscher 2005). 

Wo gibt es sonst noch aktive Erzahler /innen? Die Antwort ist: Im 

Cyberspace. In verschiedenen Foren oder Chatrooms trifft man sich, die 

Mitglieder dieser elektronischen即 umebilden eine eigene Gesellschaft, 

man hat das gleiche Hobby oder interessiert sich ftir dieselbe Sache. Von 

daher konnen diese Foren nach unserer Meinung als moderne 

Erzahlgemeinschaften betrachtet werden. Dort unterhalt man sich tiber 

die Tastatur, die verwendete Sprache ist jedoch nicht die klassische 

Schriftsprache, sondern eine Mischung aus mtindlichen Ausdrticken und 

speziellen Internetausdrticken und Abktirzungen, wie sie auch bei 

SMS-Nachrichten auftreten. Dort entstandene Geschichten werden bei 

passenden Gelegenheiten mtindlich weitererzahlt, auf diese Weise 

werden die Geschichten reproduziert. 

4. Resume 

Die Methoden des Sammelns von Volkserzahlungen der Bruder Grimm 

(Kinder- und Hausmarchen), von Hertha Gruddes Plattdeutsche 

Volksmarchen aus Ostpreufsen und Rolf Wilhelm Brednichs modernen 

Sagensammlungen wurden betrachtet. Hierbei ist folgendes klar 

geworden: Die Erzahler /inn en der Bruder Grimm waren passive 

Erzahler /innen, denn sie erzahlten ihre Geschichten erst auf 

Veranlassung der Bruder. Die Gewahrspersonen von Hertha Grudde 

waren ebenfalls passive Erzahler, weil auch sie Geschichten bzw. 

Erzahler /innen aufgesucht und zum Erzahlen ihres Repertoires 

27 http:/ /www.sagen.at 
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veranlasst hat. Der Unterschied zu den Brtidern Grimm ist, dass Grudde 

ihre Erzahler /innen selbst bestimmen lieE, welche Geschichten sie ihr 

erzahlen wollten28. Die Leserbriefschreiber/innen von Brednich, die 

mtindlich getragene moderne Sagen niedergeschrieben haben, sind 

dagegen aktive Erzahler/innen, weil sie freiwillig an den 

Geschichtensammler Brednich ihre Geschichte gesendet haben. Diese 

Bereitschaft hangt nicht nur mit der Personlichkeitsstruktur der 

Erzahler /innen, sondern auch mit den modernen Medien und 

Kommunikationsmitteln zusammen. Die Sammlungen von Brednich sind 

Produkte der Kommunikation zwischen dem Sammler moderner Sagen 

und seinen Leser /innen. Ohne Antworten von Brednich an seine 

Leser /inn en waren keine ftinf Sammelbande entstanden. Heutige 

Erzahler sind durch moderne Medien und Techniken aktive Erzahler 

geworden. Sie helfen bei der Dokumentation der Erzahlungen in der 

Gegenwart. Die drei Eigenschaften der Leser /inn en von Brednich, Leser 

als Skeptiker, Leser als Sammler und Leser als Informant konnen unter 

dem Begriff ,,Leser als Forscher" zusammengefasst werden. Diese neue 

interessante Phan omen bzw. diese neue Funktion der Leser /inn en von 

Brednichs modernen Sagen eroffnen der Erzahlforschung neue 

Perspektive. 

28 Sie sind freiwillig zu Grudde gekommen oder haben bei der Arbeit spontan 

Geschichten erzahlt oder Lleder gesungen. In diesem Sinne kann man ihre 

Erzahler /inn en gewissermaBen aktive Erzahler /inn en nennen. 
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