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G E O R G J Ä G E R 

Reclams Universal-Bibliothek bis zum Ersten Weltkrieg 
Erfolgsfaktoren der Programmpolitik 

Z w den Startbedingungen der Universal-Bibliothek: 

liberale Reformideen und nationale Identitätsbildung durch Literatur 

Reclams U n i v e r s a l - B i b l i o t h e k ist die bedeutendste R e i h e n g r ü n d u n g des >Klas-
sikerjahres< 1867. 1 Das » B i l d u n g s i d e a l der Klass ike r« , die H u m a n i t ä t s i d e e und 
der Idealismus, standen Pate, den »Kern« der Reihe bildeten anfangs Werke der 
deutschen Klassiker, e in sch l i eß l i ch Shakespeares.2 N e u waren weder die Ver
lagsidee noch deren B e g r ü n d u n g i n einer liberalen Rhetor ik . Bereits Meyer's 
Groschen-Bibliothek der Deutschen Klassiker für alle Stände (1850-55, 365 B ä n d e ) , 
die wicht igs te V o r g ä n g e r r e i h e , stellte sich unter die Devisen » B i l d u n g für A l 
le!« und » B i l d u n g macht f r e i « . 3 Wie andere Verleger auch, übe r se t z t e A n t o n 
Ph i l ipp Reclam ein B i l d u n g s p r o g r a m m i n ein Ver lagsprogramm. D r e i M o 
mente waren es, die i m Rahmen dieser Bildungsidee die Bedingungen der 
M ö g l i c h k e i t des Erfolges der Universa l -Bib l io thek schufen: das Selbstver
s t ä n d n i s der Deutschen als K u l t u r n a t i o n , das »Pro jek t der deutschen Li tera tur
g e s c h i c h t e « 4 u n d die K a n o n b i l d u n g . D i e Kanonb i ldung wurde z u m Ansatz
p u n k t verlegerischer P r o g r a m m p l a n u n g , die beiden anderen Konzepte l eg i t i 
mier ten sie u n d stellten ihre gesellschaftliche Akzeptanz sicher. 
Infolge der staatlichen Zersp l i t t e rung entwickel ten die Deutschen ihr Selbst
v e r s t ä n d n i s als K u l t u r n a t i o n . I n der K u l t u r als Inbegr i f f gemeinsamer Werte, 
Deutungsmuster u n d Lebensformen fand das als Stand, Klasse oder B e r u f i n 
homogene B ü r g e r t u m seine I d e n t i t ä t . Z u den zentralen N o r m e n zähl te die 
B i l d u n g ; v o m Kul turs taa t w u r d e da rum die B e r ü c k s i c h t i g u n g und F ö r d e r u n g 
der B i l d u n g s b e d ü r f n i s s e seiner B ü r g e r gefordert . 6 Das Streben nach einer na
tionalen I d e n t i t ä t s b i l d u n g auf li teraturgeschichtlicher Grundlage g ing i m V o r 
m ä r z einen Funkt ionszusammenhang m i t liberalen Reformideen ein. In seiner 
epochemachenden Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen 
(1835-42) deutete Gervinus die Klassiker »als Propagandisten na t iona lku l tu 
reller I den t i t ä t u n d zugleich als V e r k ü n d e r eines allgemeinmenschlichen, v ö l 
k e r ü b e r g r e i f e n d w i r k s a m e n H u m a n i t ä t s - und F re ihe i t sVer l angens« . 7 Meyers 
und spä te r Reclams Klassikerausgaben gehen konzeptionell auf dieses Ideolo-
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gem z u r ü c k . Entfaltet w u r d e es i n dem für das 19. Jahrhundert charakteristi
schen Projekt der deutschen Literaturgeschichte, die »Volk« und » N a t i o n « 
zum T r ä g e r w i e z u m Z i e l des historischen Prozesses8 e rk lä r t e . Ideologische 
Lei tvors te l lungen v o n den Klassikern als » N a t i o n a l e i g e n t h u m « (R. Gottschall) 
und von einer »ideel len E in igung der N a t i o n i n der K l a s s i k e r v e r e h r u n g « 9 w u r 
den spä tes tens m i t dem >Klassikerjahr< 1867 Al lgeme ingu t . Die G r ü n d u n g des 
Norddeutschen Bundes 1866, das >Klassikerjahr< 1867 und die R e i c h s g r ü n 
dung 1871 w u r d e n vielfach als Stationen einer nationalen w i e geistigen W i e 
dergeburt Deutschlands zusammengesehen. V o n den Klassikern w u r d e insbe
sondere Schiller Te i l einer demonstrat iven öf fen t l i chen Fest- und Fe ierkul tur , 1 0 

die i m R ü c k b e z u g auf sein Leben u n d seine Werke liberale und nationale Werte 
propagierte. N i c h t umsonst entwickel te sich Schillers Wilhelm Teil zum Ver
kaufsschlager der Un ive r sa l -B ib l io thek (2300000 Exemplare bis 1917 1 1 ) . 

Die Verlegerserie: 

die Entscheidung für abgeschlossene Bände und die offene Reihe 

Als » Z u s a m m e n f a s s u n g der unindiv iduel len B ü c h e r k o n s u m p t i o n « ist die B ü 
cherreihe seit der 2. Häl f te des 19. Jahrhunderts »das h a u p t s ä c h l i c h e M i t t e l , 
M a r k t und K o n s u m p t i o n klarer zu o r g a n i s i e r e n « . 1 2 D u r c h »g le ichar t ige und 
gleichwerthige B ü c h e r s a m m l u n g e n « n i m m t der Verleger dem Sort imenter die 
A u s w a h l ab u n d baut be im P u b l i k u m Erwar tungen auf, die die Kaufentschei
dungen stabilisieren. »Es braucht keine Ansichtssendungen, es braucht keine 
K r i t i k e n , es braucht keine unbeholfenen Verkäufer , es braucht >Collectionen< 
u n d hat sie g e f u n d e n . « 1 3 Das Ins t rumenta r ium der Reihenbi ldung sowie das 
Prinzip der Pe r iod iz i t ä t setzte der Buchhandel seit seiner Expansion i m 18. 
Jahrhundert v e r s t ä r k t ein, u m B u c h k ä u f e r i n breiten Schichten heranzuziehen. 
D e m Rezipienten sollte die Kau fmo t iva t i on qua Kaufgewohnhe i t gleichsam 
anerzogen werden. 

S o w o h l in ihrer In ten t ion als Klassikerbibl iothek und B i l d u n g s e n z y k l o p ä d i e 
als auch in ihrer Marke t ingkonzep t ion bi l l iger honorarfreier Massenausgaben 
geht Reclams Universa l -Bib l io thek auf das Nachdruckzeital ter z u r ü c k . O b -
schon als Verlagsidee » w e d e r neu noch e i n z i g a r t i g « 1 4 , e rk l ä r t sich i h r Er fo lg 
aus einigen Grundsatzentscheidungen: Eine offene Verlegerserie » v o n einheit
lichen, abgeschlossenen B ä n d e n verschiedener Verfasser« , die durch gleichen 
Ober t i te l , gleiche Ausstat tung und gleichen Preis » v e r b u n d e n , aber doch ein
zeln käuf l ich s ind« , w i r d » z u m R ü c k h a l t u n d g e w i s s e r m a ß e n z u m k ö r p e r l i -
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chen S innb i ld des gesamten V e r l a g e s « . I b A l l diese Elemente, auf denen die 
K o n z e p t i o n der Universa l -Bib l io thek beruht, hatte der Buchhandel bereits 
en twicke l t , Reclams Zukunf t lag i n der r ichtigen K o m b i n a t i o n . Die t r ad i t io 
nellen Elemente und die Wahlentscheidungen seien angedeutet. 
B i b l i o t h e k e n u n d Sammlungen wurden v o n den Nachdruckern nicht nur zur 
E tab l ie rung eines Markenart ikels und zur E r s c h l i e ß u n g neuer K ä u f e r s c h i c h 
t e n 1 6 genutzt , sondern boten vor allem die Chance, die Privi legien und N a c h 
druckverbo te zu umgehen. Christ ian Got t l ieb Schmieders Sammlung der besten 
deutschen prosaischen Schriftsteller und Dichter (180 N u m m e r n v o n 1774 bis 1793) 
war als Reihe sogar kaiserlich p r iv i l eg i e r t . 1 7 Bereits diese erste m a ß s t a b s e t z e n 
de Sammlung , » g e b o r e n aus dem Geiste der E n z y k l o p ä d i e und bes t immt nicht 
ohne v o l k s p ä d a g o g i s c h e Absichten v e r a n s t a l t e t « , 1 8 weist auf die P r o g r a m m 
p o l i t i k Reclams voraus. Schmieders Sammlung g ing v o n den damaligen Klas
sikern - Geliert , Klops tock , Wieland etc. - aus, strebte deren v o l l s t ä n d i g e Pu
b l ika t i on an und erweiterte ihr Angebo t m i t der Ze i t auf historische, p o l i t i 
sche, philosophische Prosa und Unterhaltungsli teratur . I n der Publ ikat ions
f o r m orientierte sich Reclam an den b i l l i g ausgestatteten, k le informat igen b r o 
schierten B ä n d c h e n , wie sie der »speku la t ive B u c h h a n d e l « ab den zwanziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts m i t Ü b e r s e t z u n g e n urheberrechtlich u n g e s c h ü t z 
ter ange l s ächs i s che r M o d e l e k t ü r e (Scott, Cooper, B u l w e r - L y t t o n ) e i n f ü h r t e . 1 9 

D i e »sich endlos ü b e r Hunder te v o n Lieferungen erstreckenden Reihenwer
k e « 2 0 gehen w o h l auf Friedrich Augus t Go t t lob Schumann (Etui-Bibliothek der 
deutschen Classiker, 1815-27 i n 100 B ä n d c h e n ) z u r ü c k , dem sich der Metz le r -
Verlag - der 1840 die Firma Schumann aufkaufte - m i t Hunder ten K l e i n o k t a v 
b r o s c h ü r e n griechischer und r ö m i s c h e r Prosaiker und Dich te r a n s c h l o ß . 2 1 

Z u m unmit te lbaren Vorläufer Reclams wurde Car l Joseph Meyer - als Be
g r ü n d e r des Bibl iographischen Instituts der bedeutendste spekulative Verleger 
- m i t seinen ab 1827 herausgegebenen Klassikerreihen (Miniatur-Bibliothek der 
Deutschen Classiker, 1827-34 in 187 B ä n d e n m i t 17 Supplementen; Meyer's 
Groschen-Bibliothek der Deutschen Klassiker für alle Stände, 1850-55 in 365 B ä n 
den) . 2 2 Aus dieser Trad i t ion entnahm Reclam entscheidende Elemente für die 
Konzept ion der Universa l -Bib l io thek: die Reihenbi ldung m i t periodischer Pu
bl ika t ion , die broschierten kleinen B ä n d c h e n , den Ansatzpunkt des Pro
gramms bei den Klassikern. A u c h er kalkulierte ohne Autorenhonorare , doch 
enthob ihn das Ende aller Klassikerprivilegien der juris t ischen Querelen und 
der geschäf t l i chen B e s c h r ä n k u n g e n , unter denen seine V o r g ä n g e r zu leiden 
hatten. 

In anderen M e r k m a l e n hebt sich Reclams Universa l -Bib l io thek v o n ihren V o r -
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g ä n g e r n ab: Sie ist eine offene Reihe m i t i n sich abgeschlossenen, einzeln käuf
lichen B ä n d c h e n . D i e f rüheren Reihen waren i h r em Inhalt nach, als Klassiker
sammlungen oder Nat iona lb ib l io theken , umgrenzt u n d e r s chöp f t en sich nach 
und nach (wie Schmieders Sammlung der besten deutschen prosaischen Schriftsteller 
und Dichter) oder w u r d e n v o n Anfang an m i t einer bes t immten Anzahl v o n 
B ä n d e n geplant. E i n gigantisches, 1867 gestartetes Konkurrenzunternehmen 
zu Reclams Univer sa l -Bib l io thek führ t e diesen ä l te ren Publikat ionstypus zur 
Vol lendung . Hempels Nationalbibliothek sämmtlicher deutscher Classiker brachte 
bis 1879 i n insgesamt 714 Lieferungen »die erste v o l l s t ä n d i g e Gesamtausgabe 
aller deutschen Klassiker i n einer geschlossenen R e i h e « 2 3 auf den M a r k t . Ge
schlossene Reihen setzten auf P r ä n u m e r a t i o n , Subskr ip t ion oder Fortsetzungs
bezug und nahmen damit den K u n d e n zugunsten einer abgesicherten Ka lku la 
t ion i n die Pfl icht . Erschwerend k a m für den Bezieher h inzu, daß die Werke in 
Lieferungen zerlegt w u r d e n , die er sich selbst zusammenbinden lassen m u ß t e . 
D ie zeitgerechte Grundsatzentscheidung gegen Lieferungswerke und zugun
sten v o n Einzelausgaben t r a f A n t o n Phi l ipp Reclam bereits vo r der Universa l -
B ib l io thek . Als seiner Ausgabe v o n Shakespeares dramatischen Werken 1865 
eine Preiskonkurrenz drohte, lös te er sie i n 25 D r a m e n auf, jedes B ä n d c h e n 
einzeln für 2 Silbergroschen käuf l ich . » L i e f e r u n g s a u s g a b e n gab es genug, doch 
keine Sammlung v o n Einzeldramen zu solch n iedr igem P r e i s . « 2 4 Als Reclam 
diese Entscheidung für die Unive r sa l -Bib l io thek ü b e r n a h m , konnte er sich nur 
auf einen Präzedenzfa l l , die Tauchnitz E d i t i o n berufen. D i e Collection of British 
(and American) Authors, die ab 1841 kontinentale, bald auch v o n den Verfassern 
autorisierte Ausgaben englischsprachiger Werke brachte (bis 1912 4312 B ä n d e , 
bis 1955 rund 5425 B ä n d e ) , verkaufte v o n Beg inn an jeden Band » o h n e Preis
e r h ö h u n g e i n z e l n « . 2 5 Gemeinsam m i t der Tauchnitz E d i t i o n leitete die U n i v e r 
sal-Bibl iothek die Erfolgsgeschichte offener und universaler Verlegerserien 
v o n i n sich abgeschlossenen und einzeln käuf l i chen Werken ein, wie sie uns 
heute v o n den Taschenbuchreihen geläuf ig sind. 

Das A u s m a ß , in dem der Buchhandel des Kaiserreichs v o n der Reihenbi ldung 
und dem Prinzip der Per iod iz i t ä t a u ß e r h a l b der Presse Gebrauch machte, ver
deutl icht eine Statistik v o n 1912: Es w u r d e n 1773 Reihen m i t 70979 B ä n d e n 
gezähl t , auf die 7,66% der T i t e l -Gesamtproduk t ion entf ie len. 2 6 Un te r B e r ü c k 
sichtigung der hohen Auf lagen- und Absatzziffern dü r f t en die Serien damit 
»einen sehr hohen, w e n n nicht den Hauptante i l des G e s a m t b ü c h e r u m s a t z e s an 
sich gezogen h a b e n « . 2 7 A ls thematisch unbegrenzte, offene und b i l l ige Reihe 
konkurr ie r te Reclams Universa l -Bib l io thek ledigl ich m i t drei verwandten U n 
ternehmungen: 2 8 
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Titel Verlag Zahl der 
Nummern 
1912 

Preis 
i . Pf. 

Universal-
Bibliothek 

Philipp Reclam jun . , 
Leipzig 

5490 20 · 

Bibliothek der 
Gesamt-Literatur des 
In - und Auslandes 

Otto Hendel, Halle 2314 25 

Meyers Volksbücher Bibliograph. Institut, 
Leipzig 

1657 10 

Hesses Volksbücherei Hesse u. Becker, 
Leipzig 

760 20 

D o c h t r a f die Universa l -Bib l io thek auf den einzelnen M ä r k t e n für Klassiker, 
V o l k s b ü c h e r , S c h u l b ü c h e r oder Unterhal tungsl i teratur auf erhebliche K o n k u r 
renz. A m Beispiel des Kolportagevertr iebs gehe ich beispielhaft darauf ein. 

Zur Programmpolitik: Reihendifferenzierung und Marktintegration 

I n Preis, Format und ä u ß e r e r Erscheinung blieb die Universa l -Bib l io thek 49 
Jahre lang, bis 1917, u n v e r ä n d e r t ; der Verlag machte sie dadurch zu einer u n 
verwechselbaren M a r k e v o n op t ima lem Er innerungswer t . P rogrammpol i t i sch 
setzte er au f Expansion bei innerer Schwerpunktb i ldung und Differenzierung. 
Da Honorare die Ka lku la t ion nicht belasten sollten, erstreckte sich die A u s 
wah l v o r allem auf gemeinfreie ä l tere und u n g e s c h ü t z t e aus l änd i sche T i t e l , bei 
denen allenfalls Ü b e r s e t z u n g s k o s t e n anfielen. U m den K e r n der deutschen 
D i c h t u n g v o n Lessing ü b e r Goethe und Schiller bis Kleis t und Jean Paul g rup 
pierten sich Ü b e r s e t z u n g e n aus der A n t i k e und den fuhrenden Literaturen der 
Neuzeit - » im engen Rahmen die G r u n d z ü g e einer Weltl i teratur, w ie sie Goe
the g e h o f f t « . 2 9 A u s l ä n d i s c h e Gegenwartsli teratur wurde zu einem Schwer
punkt , als Reclam seit den siebziger Jahren die Skandinavier (Ibsen, Jacobsen, 
Strindberg u . a.) und seit den achtziger Jahren die Russen (Turgenjew, Gogo l , 
Dos to jewski , To l s to i u . a.) i n Deutschland durchsetzte. Infolge dieser P ro 
g r a m m p o l i t i k gewann die Universa l -Bib l io thek A n s c h l u ß an die Moderne 
und bri l l ier te m i t deutschen E r s t v e r ö f f e n t l i c h u n g e n (allein 9 T i t e l v o n Ibsen 3 0 ) , 
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ohne ihre G e s c h ä f t s g r u n d l a g e honorarfreier V e r ö f f e n t l i c h u n g e n aufgeben zu 
m ü s s e n . Da N o r w e g e n der Berner K o n v e n t i o n erst 1896, D ä n e m a r k 1903, 
Schweden 1904 beitrat, R u ß l a n d ihr ganz fern b l i e b , 3 1 waren die O r i g i n a l w e r 
ke in Deutschland gemeinfrei. Bereits m i t seiner ersten I b s e n - Ü b e r s e t z u n g Die 
Stützen der Gesellschaft (1877, U B 958) zu 20 Pf. w a r f Reclam die v o m A u t o r 
veranstaltete » d e u t s c h e O r i g i n a l a u s g a b e « zu 2 R M glatt aus dem Rennen u n d 
zwang spä te r Samuel Fischer, den » C o t t a des N a t u r a l i s m u s « , i n eine harte 
Pre iskonkurrenz . 3 2 J ü n g e r e deutsche Auto ren w u r d e n der Un ive r sa l -B ib l i o 
thek einverleibt, sobald sie nachdruckfrei wurden : Heine 1887, Stifter 1898, 
Gril lparzer 1903, Wagner 1914, S to rm 1919, Keller 1921 usf . 3 3 Dabei g ing der 
Verlag m i t einer massiven P roduk t ion (Grillparzer 15, S to rm 16 Ti te l ) u n m i t 
telbar nach A b l a u f der Schutzfristen auf den M a r k t , u m der Konkur renz v o r 
zubeugen. 

Der Dienst an »der g r o ß e n Masse, durch Verbrei tung des Geistes, i m Ver t rau-

I A . . ; ^ * „ - - V 

' - 0 

Cfiv. J r . Β . £tfiubarf. 

(Ef)r. f r . p. Sdjuliarts 

t ir i rfj t z . 

(Suftau $auff. 

•Mit S c h u b n r t ? Hi lbn i f t . 

c$«PJtfl. 

2>rucf unb SBerlag \>o\i *J?bilipl> 9ieciam j u n . 

Titelblatt und Frontispiz der 1884 erschienenen historisch-kritischen Ausgabe von Schubarts Gedichten 
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en auf den Ge i s t« , hat dem Verlag bei den Intellektuellen das Image des »sozia
len I d e a l i s m u s « eingebracht . 3 4 M i t u n g e k ü r z t e n , text l ich revidierten und sorg
fältig edierten, vereinzelt sogar historisch-kri t ischen Ausgaben (Schubarts Ge
dichte 1884) setzte die Universa l -Bib l io thek M a ß s t ä b e . Diese Publikationsstra
tegie b e w ä h r t e sich auf dem Klassikermarkt , seit m i t dem Wegfall der M o n o 
pole die T e x t k r i t i k zu einem entscheidenden Werbefaktor w u r d e . 3 3 Das E r 
folgsrezept der Unive r sa l -Bib l io thek als Reihe, die i n bunter Folge für »die 
verschiedensten Menschen und Kreise etwas P a s s e n d e s « 3 6 br ingen w o l l t e , lag 
i n einer opt imalen Anpassung an die j ewe i l igen M ä r k t e . Deshalb variierte die 
Publikationsstrategie m i t den unterschiedlichen Publ ikumserwar tungen u n d 
Verwendungsweisen, auf die die Hefte trafen. 

Dies springt i n die A u g e n be im Vergleich der Klassikerausgaben m i t den D r a 
men- u n d O p e r n b ä n d c h e n . M i t ihnen e r s c h l o ß sich die Universa l -Bib l io thek 
eine Publikumsschicht , deren kul tur t ragende Rolle erst m i t dem Wel tkr ieg zu 
Ende g ing : den dilettierenden Laien. D i e D r a m e n - und O p e r n b ä n d c h e n waren 
auf Benutzer zugeschnitten, die i m h ä u s l i c h e n u n d geselligen Kreise, i n den Sa
lons u n d den zahllosen Vereinen deklamierten, spielten, sangen, musizierten 
und m i t dem Tex t i n der Hand die öf fen t l ichen A u f f ü h r u n g e n ve r fo lg ten . 3 7 

Von den B ü h n e n w u r d e n die B ä n d c h e n ü b e r d i e s als Rol lenbuch verwendet. 
Vielgespielte D r a m e n erschienen oft als »Souff l ie rbuch m i t der v o l l s t ä n d i g e n 
R e g i e b e a r b e i t u n g « als Grundlage weiterer A u f f ü h r u n g e n . Folgende Theater
s tücke i n aktuellen Regiebearbeitungen w u r d e n beispielsweise 1892 publiziert : 
Alphonse Daudet, Das Hindernis. Schauspiel in vier Aufzügen, i n der B ü h n e n b e 
arbeitung des Residenztheaters i n B e r l i n ( U B 2902), Francis Stahl, Gewagte 
Mittel. Lustspiel in drei Aufzügen, Souffl ierbuch des Wallnertheaters i n B e r l i n 
m i t der v o l l s t ä n d i g e n Regiebearbeitung ( U B 2925), Felix Ph i l ipp i , Am Fenster. 
Lustspiel in einem Aufzug ( U B 2928), A . C. S t r ah l /Emi l Lessing, Graphologie. 
Lustspiel in einem Aufzug, Soufflierbuch und Regiebearbeitung des Berl iner 
Hoftheaters ( U B 2936), He rmann Faber, Der freie Wille. Schauspiel in drei Auf
zügen, als Soufflierbuch des Hoftheaters in M ü n c h e n ( U B 2987) sowie H e i n 
rich Jantsch und Alexander Galliano, Ferdinand Raimund. Ein Gemälde aus der 
Coulissenwelt in vier Aufzügen, in der B ü h n e n e i n r i c h t u n g des Wiener Volksthea
ters ( U B 2989). Avancier ten die Werke der Klassiker i n m ö g l i c h s t defini t iver 
Textgestalt zu zeitlosen M o n u m e n t e n , so w u r d e n ze i tgenöss i sche Theater
s tücke als Gebrauchsformen in zweckgerechter E in r i ch tung herausgegeben. 
Diese Diskrepanz p r ä g t e auch den U m g a n g des Reclam Verlages m i t unterhal
tender Erzäh l l i t e ra tu r . Sie ist charakteristisch für die herrschende K u l t u r des 
Kaiserreichs, die durch fes t tägl iche Verehrung die Klassiker aus dem K u l t u r b e -
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bcv bi&; 
•• "Ätoöc. 

Getiefte (Erlernungen: 
3990. Ätttiiw»Hfil)-l>an|fd)c»ko, 

Unter b« (Stb'e. - 2>a$@lüci be« 

lungwt. äutottflerte Üfcerjefiimg atid 
beut ftufpfd&ert t>on C Stöt ten , 

3991. « . fiötiidjer, STtfanjemen. 
Sftit bem Äilbniä beS BerfäfierS unb 
einer bloflrapijifaen ©iU$e won Sictor 

J8Klt|gen. 

3992. ®tfo Aran; «ettlidiett, 2>ie 
TOtdjentante. Suftfpiel in 3 stuf* 
jügen. WeuSeatbettung. 

3993/94. Äönnier,9?€Ä|Joiitoniid6c 
iRobetten. SCuS bem granjofifdjen, 
mit biographer Einleitung ö. $rof. 

Dr. <$«ofr. fie&erer. S η & ο 11: Φοηηη 
Orajia. — Gatmela. —'9Ri6 .Urajjan. 

3995/96. ÜaufenD unb eine itodjt. 
9iu8 bem Sivabtfc^enitber trafen ν.9βας 
Pennine. 17. Sb.: 964.—1Ö01. Eadjt. 

3997. > I be Mmt,&üttn unb. 
3oncn. Hu8gen>ä$Ke ©ebidjte. 9ϊηφ 
bem SBlämifdjen oon Ulbert «Kiffer. 

8998. Didt)ter-€iO0rap^fm« 8. » b . : 
GftrifHan grieiridfr Reibet. S3on Hboif 
»ortete, mit Seböete «tXbriig. 

3999. fieütoi, ©tefta^foanbierin. 
Dpctnbütf;cr 43» SSfläii. 

4000. Jleicr Itofegger, @ef$i$ten 
unb ©eflditCH ou« ben Slltoen. 
mt beiiiSJilbtliS m SkrfafferS. ' 

64seitigcs Gesamtverzeichnis 

der Universal-Bibliothek 

vom Herbst 1899, in dem auch 

Urteile über die 

Universal-Bibliothek und 

Anzeigen für andere Verlags

produkte abgedruckt sind 

trieb heraushob, u m diesen u m so r igider dem Publikumsgeschmack zu unter
werfen. 
Der Gefahr, d a ß die Expansion (bis 1917 rund 6000 N u m m e r n ) die Universa l -
B ib l io thek ihrer K o n t u r beraubte, begegnete der Verlag m i t internen Schwer
punktb i ldungen u n d dem Ausbau v o n Reihen i n der Reihe. 1877 setzte m i t 
Piaton und Kants Kritik der reinen Vernunft das philosophische P r o g r a m m ein, 
ab 1882 w u r d e n Gesetzesausgaben und seit 1889 O p e r n t e x t b ü c h e r als eigene 
Gruppe publiziert . Z u r P r i m ä r l i t e r a t u r traten e i n f ü h r e n d e und orientierende 
Sammlungen, die Erläuterungen zu Meisterwerken der deutschen Literatur 1896 
u n d zwei Jahre spä te r Dich te rmonograph ien . Entsprechend w u r d e n die M u s i -
kalia durch Erläuterungen zu Meisterwerken der Tonkunst (seit 1905) e rgänz t . D ie 
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Bücher der Naturwissenschaft, » d u r c h w e g i m Auf t rag des Verlages geschriebene 
O r i g i n a l w e r k e « , f üh r t en ab 1908 den » T y p u s des modernen Sachbuchs« e i n . 3 8 

Wie b e i m literarischen (Goethes Faust) und philosophischen P r o g r a m m g l ü c k 
te auch hier der Einsatz: W i l h e l m Os twa ld , der den ersten Band ver faß te , er
hielt i m folgenden Jahr den Nobelpreis für Chemie. D i e spezialisierten U n t e r 
reihen innerhalb der Universa l -Bib l io thek beliefen sich 1915 auf 14 Serien m i t 
248 N u m m e r n . 3 9 I m Verhä l tn i s zur Gesamtprodukt ion w a r dies ve r schwin
dend w e n i g , die Publikationsstrategie aber sollte i m T a s c h e n b u c h g e s c h ä f t K a r 
riere machen: die Reihe i n der Reihe m i t eigenem Gruppent i te l für spezielle 
Themen- , Sach- u n d Z i e l g r u p p e n . 4 0 

Unterhaltungsliteratur: die Kolportage und » Reclam's Universum« 

M i t der Kolpor tage e r sch loß sich Reclam einen Vertr iebsweg, der i m letzten 
D r i t t e l des 19. Jahrhunderts seine g r ö ß t e Bedeutung erreichte. Der K o l p o r t a 
gebuchhandel gab sich i m Centraiverein deutscher C o l p o r t a g e b u c h h ä n d l e r 
1886 eine eigene Organisat ion und operierte a u ß e r h a l b des i m B ö r s e n v e r e i n 
der Deutschen B u c h h ä n d l e r zusammengeschlossenen t radi t ionel len Buchhan
dels. 4 1 D i e Universa l -Bib l io thek zäh l te zu den » z u m Kolpor tage-Ver t r ieb be
sonders empfohlenen W e r k e n « , 4 2 ihre Neuerscheinungen w u r d e n i n der B e r l i 
ner Fach-Zeitung für den Colportage-Buchhandel, dem zentralen reichsdeutschen 
Annoncenblat t des Gewerbes, angezeigt und teilweise auch besprochen. Z u m 
Kolpor tage vertrieb war insbesondere die »leichtere Ware« der U n i v e r s a l - B i 
bl iothek geeignet; »die Hunder te v o n litterarisch weniger bedeutenden H u m o 
resken- und N o v e l l e n b ä n d e « 4 3 konkurr ie r ten m i t zahlreichen anderen preis
werten R o m a n - und Unterhal tungsbibl io theken. D e n T o n auf diesem M a r k t 
gaben Stuttgarter F i rmen an: J. Engelhorn (Romanbibliothek, geh. 50 P f , geb. 
75 P f ) , die Deutsche Verlagsanstalt (Ittustrirte Romane, 20 P f ; Romanbibliothek, 
j ä h r l . 26 Hefte ä 35 P f ) und die U n i o n Deutsche Verlagsgesellschaft (Das Buch 
für Alle, j ä h r l . 28 Hefte ä 30 P f ; Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens, 
j äh r l . 13 »e legante L e i n w a n d b ä n d e « zu j e 75 P f ) . D e n Preis eines Re-
c l a m b ä n d c h e n s unterboten m i t 15 Pf. Das kleine Buch für Alle (Verlag Rieh. 
Herrn . Die t r i ch , Dresden) und m i t 10 Pf. Meyers Volksbücher (B ib l iog raph i 
sches Insti tut , L e i p z i g ) . 4 4 

Folgende Seiten: Verzeichnis der ersten Füllung von Reclams Bücher-Automaten in einer Werbebroschürefiir 

den Buchhandel aus dem Jahr 1912 



fiüv Θφηίβη ftür attueHe (Steianiffe $ür edjulen 

^ ^ a d na$fte$enbe 33etaeia>ni$ bet 1« $üaune umfaßt 80 berfcijiebene 
Tj9iwnmern ä 20 <?>f. otb. für 2>lf. 9*50 bat, tefr. für 10 3Rf. ftanfo. 

-Bei biefer 9lu$tt>at>t ift ben unterfcbjeblicftffen «ebnrfniifen 9tc<$-
tmnö ßctraöcn. ®^ätcr toerben anbete Sufammcnfieöungen angeboten. 
€3 ift emtofei>lett$n>ett, ficb, »ortäuffg auf tiefe U ftttatma ju begrünten. 

^cbjettnet, @efcbj<i>ten aus ben «Berßen. 
anib..«ibC. 2625. 

Slbtctäfelb^attefitem, Stete lu^ienfcben. 
leitete ©ef<f>id)tett. anib.-'Bibt. 4580. 

Qlnbrea,31u3 bem $rauenicben. a.*B.4327. 
93aubtffin, «Son nab rotb feat. Η.»*©. 4910. 
•BetgeS, «Bunte «Silber auö bem 9ieubotfet 

Ceben. anib.»«8ibl. 2965. 
«Bcrufjatb, ©te ©lüdüc^etu II.«*». 4050. 
«Bjötttfon, €in fröbjicfcet «Surfet). «.»93.1891. 
«Bteibtteu, "Bei 3ena ttnb anbete 9fcobeticn. 

anib.»<8tbi. 4840. 
WutQr 3 « bet SRaneße. anib.-Bibi. 4147. 
Satagiate, (Stinbe . . . u. anbete Slobcaen. 

anib.»<Bibi. 3716. 
d o b b ^ «infadjc ©efefciebten. a..<B. 5011. 
©abtb, <2in ^oet u. anbete Srja&lungeu. 

Önib..«ibt. 5154. 
©egen, 2iuS bem 3RiKtät(eben. a.*<B, 2668. 
©itfen«, ©te ©titteftetßtotfen. a.»<B. 806. 
©indiagc, «2lin ©Dflart — fttiefifebe JSöbfe. 

antb..<Btb(. 5201. 
©ombtotoeti, ©tünc «Btiicbe. e t i l en aud 

bem Säßeticben. anib.*Btbi. 4983. 
©ttton>, Sinne Steifenbe. U..<B. 5365. 
<2tfftein,9iet »öS—3>ie 3»iaf nee. a.-95.52l 1 
<2ttf)enbotff, Stuä bem ßeben eine« Sauge» 

nickte. «WobeCien. Hnib..«8ibi. 2354. 
<2tnft, 93©m ettanbe b. gebend. H.-93.5000. 

frieifeber, Bauctngefd)td)ten. a.»<B. 5062. 
#ti$, 93otan bie giebe! anib..<Bibi. 3680. 
©ctftätfet/SaSfonberbate ©uefit. a.»<B.4395 
©obincau, ©ie Sängerin bon βφβηιαφα. 

antt>..<Bibl. 4551. 
©otiftj, ©er SJagabunb unb anbete der» 

aäbiunaen. antb.»<Btbi. 4271. 
©teen,<?ine t8tfeii>.entffibrung. a.»i8.4107 
©rcinj, ßuftige Sitoiet ©efcbidjten. 

antb.»<Bibl. 5100. 
©toilet, SJom «einen 9*nbi. a.*<B. 5077. 
$an$ Glanett, ber SMärlifdje «utenfbießei. 

anit>.»<Bibi. 4073. 
$an$Jatob, ©et <£t>eobor.anib.*<Bibi.4997, 
#au$&ofer, ©et ftioButeifier — Öcbatfa. 

ant».-<Bibt. 5355. 
detmer, ^t inj 9tofa*&ttainin. a.*<B. 2664. 
öeteaeg, ©umbfbimne. Lobelie. a.*<B. 3502. 
#erjog, Äomöbien b. Beben«. a.»<B. 5049. 
SÖrfer, Ccitbtfinn. "Botf. <·βου. a.»<S. 3212. 
äoffusann, 3Äufitai. «Jlobettcn. a.»<8. 5274. 
SJottacnbcr, ©et ^ficgcfolju unb anbete 

9iobeden. antb.-Bibi. 5300. 
äolaamct, ©et $elb. anib.-^ibi. 5200. 
topfen, ©et <Bö«n>itt. anib^^ibi. 4400. 
3acobfen, eecb« ^obeflen. anib.»Bibi. 2880 
Scnfen, ^unnenbiut. anib.-gjibi. 3000. 
3ofai, 3Äättt>tet bed Setzend unb anbete 

©efcbidjten. anib.'Bibi. 4126. 

1 0 



$0 Burn 

jur heutigen 
Doc/)cUung> 

Sur heater 3ür nffucUc (Sreigniffe [ 9«r deafer 

1 
iir <3d)utcn, Sweater unb für aftuette •üniäffe »erben ©treifbänber 
U>ic oben abflebiibct, abliefert, ftüt s^rantertbäufer, &afernen, suti* 
bcrfUären ufh). ufh). tonnen au$ ben mehr aid 5000 Sümmern bee 
anibctfai^tbiiotljcf ©pesiaC'ftuüuneen Äufammcneeficat »erben, 
^efonbere Sotftbläae werben, fotoeit ιηοβίίφ, ßcrnc bcrttcffid)tföt. 

«ridebero, ©ie Äräbe. anlb.«<8ibl. 5250. 
«DlarfS»alu,3lu$öett>.etiaÄcn. a.*<8. 1019. 
SRaupaffaut, $lu<3a.ett>ätj>tte 9iobeUen. 

auib..93ibl. 4297. 
SDlcinfcarbt, ein «Kceentaa—©cfd)id)ic ein. 

'aKaiaßoniftamtncS. anib.'Qttbi. 5312. 
SRei&ner, <Hu$ ben papieren eincä^οlijei* 

iommifiärd. antb.*93ibl. 2926. 
SHetlme*«, (Die 5$enud bon 3fic. U.*<&. 5168. 
SÄetter, 91uf ber eterntoartc. a.*<8. 2305. 
3Bif«3*tl>, ©et taube edjmicb. a..<8. 5207. 
«DWott», ©rci Pöbelten. anib.*<8ibi. 5005. 
SHoUfc, ©ic bcibcit ffreunbe. a.«<8. 4160. 
Ofttoaib, eanbftreidjeroeic&Jcbt. a.'SJ. 5301. 
«pajefen, See&e&enteucr in ben Stopcn. 

Um<.mf>L 5266. 
<pcrfaö, ©ie a$r. anib..S3ibf, 4130. 
« P W , l*rhitittal*$ttwore$fcn. a.»<S.1905. 
<&te$bet, ©ad δίφ&οηι, &nft>.*2MM. 4715. 
Staabe, 3ttm tbif ben 3Kann. antb..<3tbL2000 
9teit$enba<$, öberft$tef. ©orfacfd)tcbtcn. 

anib.^ibt. 4240. 
beutet, Cinc« Soten "2oieberfei)r unb 

anbete «Robctten. anib.^ibi . 5001. 
«oofebelt, Slmerifaniämud. a.»«8. 4919. 
SRofcßflet, ©efcbJdjtcn unb ©cftaltcn aus 

ben SUpcn. autb.*«ibi. 4000. 
eri)iid)t, QÄttltaria. Weitere eoibaten* 

ββίφίφίβη. anib.*«8ibi. 345S. 

edjniflcr, Söunbcrildjc €ebcn$(äufc. 9*ot>. 
Slnft>.«<8i6(. 5255. 

ed)öne, Sfjcatcriuft. £utnorc3r. a.«93. 4205. 
(Scböntfjan, Siinbermunb. <2luäft>rüd)e unb 

<5acncn and bem Äinberlcbcn. a.*^3.2l88. 
<Sitlo\X>, eijcnba^nöcfc^i^ten. a.*3J. 1845. 
epieibaaen, ©ic ©orffofette. a.»i». 4100. 
Soifioj, Serr unb &ncd)t — ©ad Äaffec» 

t>auö uon <5urate. anib.s«J3lb(. 3373. 
Sorn,Offiaictdoe!c^ici)ten.ani\).*,Sib(.4308. 
Sorrunb, Sein $craenöftnb. a.«<8. 4950. 
Sriniud, Saun>inb unb attberc Sf>ütina,er 

©cfd)id)ten. anh>.*3Mbi. 3649. 
Sfcbecboiu, £umore$ten unb eariren. 

aniü.*«ibt. 5290. 
SMKiitflcr, ©tc eünbe beä r)eit. 3obanncd. 

anib.*<3ibi. 4900. 
<8oö, Slmata — CicbcSotfct. Slnrifc eraäij« 

iunflcu» Hmb.^ibf. 5324. 
<2öcftftrd>, ©er *Büröermeifiet bon 3mmet* 

beim u. a. Sttobetlcn. arHt>.»q3tbl. 5347. 
Gebert, 9lur «JBaf>rr>cit! — Sie bcrlanat 

ibre etrafc. Örsä^iunöcn. a.*<8. 1500. 
^öilbbcro, ©un«c ©efcbicb<en. a.*<3.5160. 
*3\Joif, 3tüci aJiarterin unb anbere Sirolcr 

©cfcbicbtcn. anib.*53ibt. 4111. 
5). b. 3obcrti(j, i iönio <pf>araoö 5od)tcr 

unb anbete 9iobeacn. anit>.*i8ibl. 4200. 

I i 
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A l l diese b i l l igen Serien »haben den m i t Recht so g e s c h m ä h t e n Hin ter t reppen-
Romanen erfolgreiche Konkur renz gemacht « , 4 b w i e das Börsenblatt m i t Bezug 
auf die Universa l -Bib l io thek 1899 konstatierte. D i e g r o ß e n Kolpor tagever la
ge 4 6 orientierten sich u m : Werner G r o ß e , Be r l in (Neue Bibliothek, »e legante 
B ä n d e « , g r o ß 8°, ä 50 P f . 4 7 ) und H . G. M ü n c h m e y e r , Dresden (Allgemeine Un
terhaltungs-Bibliothek, 1. Serie 1900 in 20 B ä n d e n ä 50 P f . 4 8 ) legten sich einen 
Reihentitel zu u n d gingen v o n Lieferungen zu B ä n d e n über . Weichert's Wochen-
Bibliothek, v o m bedeutendsten Kolpor tagever lag 1897 ins Leben gerufen, ver
sprach w ö c h e n t l i c h einen Band (6 Bogen, 8°) zu 20 Pf., i n sich abgeschlossen 
und einzeln v e r k ä u f l i c h . 4 9 A u c h i n der Wahl modischer Au to ren (Gerhard v o n 
A m y n t o r , V i k t o r B l ü t h g e n ) n ä h e r t e sich Weichert Reclam an. 
Nach der Ü b e r n a h m e der i l lustr ier ten Familienzeitschrift Universum 1896 ope
rierte Reclam auch i n einem weiteren G e s c h ä f t s z w e i g des Kolpor tagebuchhan
dels, dem Zeitschrif tenvertr ieb. Reclam's Universum erschien zunächs t alle 14 
Tage m i t einem Heft zu 60 Pf., ab 1900 w ö c h e n t l i c h m i t 30 Pf. i m Einzelbezug 
und 27 Pf. i m A b o n n e m e n t . 5 0 I m Gegensatz zur Universa l -Bib l io thek , w o 
nach dem Wortsp ie l »Rec lam braucht keine R e k l a m e « 5 1 verfahren werden 
konnte , setzte der Verlag hier unterschiedliches » R e k l a m e - M a t e r i a l « (Propa
gandanummer, Versandstreifen, Zeitungsbeilage, Prospekt, Papier- und 
Blechplakate) ein, warb massiv und marktschreier isch. 5 2 M i t Er fo lg : Reclam's 
Universum w u r d e zu den » g a n g b a r s t e n E r s c h e i n u n g e n « 5 3 der Kolpor tage vor 
dem Ersten Wel tk r ieg gerechnet. D i e Zei tschrif t gewann ihr P u b l i k u m m i t 
»bes ter U n t e r h a l t u n g s l e k t ü r e « , » g l ä n z e n d e m B i l d e r s c h m u c k « und einem bre i 
ten kul ture l len Angebot . F ü r den Unterhal tungssektor des Verlages wurde 
Reclam's Universum z u m Standbein, die entsprechenden B ä n d c h e n der U n i v e r 
sal-Bibl iothek z u m Spielbein. 

M i t der Publikumszeitschrif t und den R e c l a m - B ä n d c h e n setzte der Verlag i m 
Kolportagebuchhandel auf die r icht igen Pferde. U m 1900 wandelte sich der 
Kolportagebuchhandel zum Zeitschriftenbuchhandel (1905 Umbenennung in 
Centraiverein deutscher B u c h - und Z e i t s c h r i f t e n h ä n d l e r ) , 5 4 i m Unterhal tungs
sektor trat das Lieferungsprinzip zugunsten offener Serien abgeschlossener 
Hefte ( » V o l k s b ü c h e r « , Groschenhefte)^ z u r ü c k . Der S t r a ß e n v e r k a u f gewann 
an Bedeu tung 5 6 und m i t i h m der Einzelverkauf. Reclam reagierte p rompt : A b 
1912 stellte er die R e c l a m - B ü c h e r a u t o m a t e n (s. A b b . S. 95) auf, die an fre
quentierten O r t e n unterhaltende, heitere und leichte R e c l a m - B ä n d c h e n zur 
Schau stellten. D i e Genealogie dieses B ü c h e r a u t o m a t e n führ t ü b e r den Stra
ß e n v e r k ä u f e r auf den Kolpor teur z u r ü c k . 
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Zur Neuorientierung der Programmpolitik im Umbruch zur Moderne 

Das Re ihenprog ramm der Universa l -Bib l io thek war v o n A n t o n Phi l ipp Re
clam, i m A l t e r v o n 60 Jahren, b e g r ü n d e t u n d v o n seinem 1868 als Teilhaber i n 
die F i r m a eingetretenen Sohn Hans He in r i ch entwickel t worden . Als dessen 
S ö h n e Ernst und Hans E m i l 1906 Gesellschafter der Fi rma wurden , setzte i m 
Zuge einer v e r ä n d e r t e n P r o g r a m m p o l i t i k »eine p l a n m ä ß i g e Revision und 
Durch fo r s t u n g der U n i v e r s a l - B i b l i o t h e k « " 5 7 ein. Der Generationswechsel er
laubte Kurskor rek tu ren , die auf den kul ture l len U m b r u c h u m 1900 reagierten. 
Bereits einige wenige Lei t l in ien der kulturgeschichtl ichen E n t w i c k l u n g ma
chen die N o t w e n d i g k e i t einer Neuor ien t ie rung der P r o g r a m m p o l i t i k einsich
tig-
M i t den Klassikern und den Meis te rwerken der Welt l i teratur sowie ihrer K o n 
zentrat ion auf gemeinfreie T i t e l verpflichtete sich die Universa l -Bib l io thek der 
T r a d i t i o n und hob auf einen K a n o n ab. In diesem Sinne war sie r ü c k w ä r t s g e 
wandt . Dies schuf nur geringe Probleme, solange die deutsche Gegenwarts l i 
teratur sich an eben dieser Trad i t ion orientierte und das literarische Leben sich 
wie s e lb s tve r s t änd l i ch vor ih rem H o r i z o n t abspielte. M i t der Moderne , die 
sich auch i n Deutschland seit den achtziger Jahren abzuzeichnen begann, traten 
rivalisierende äs the t i sche und ideologische Programme i n den Vordergrund . 
Neuerer setzten auf A b w e i c h u n g u n d 
Innova t ion . M i t dieser äs the t i schen 
Pluralisierung g ing eine Differenzie
rung v o n A u t o r e n - und Pub l ikums
gruppen einher. D ie U n i v e r s a l - B i 
bl io thek reagierte darauf m i t einer 
Vermehrung tantiemepflichtiger T i 
tel und führ te ab 1920 die » e i n n u m -
merige E r z ä h l u n g der G e g e n w a r t « 
als eigenen Typus ein, u m »von j e 
dem namhaften ze i tgenöss i schen 
Schriftsteller ein Werk als E i n f ü h 
rung i n sein Schaffen« anbieten zu 

Ernst Reclam 

(1876-1953) 
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k ö n n e n . ' ' 8 Zug le ich orientierte sich die A u s w a h l v o n T i t e ln ve r s t ä rk t an der 
Kanonb i ldung i n der Schule. 
M i t der Z u r ü c k d r ä n g u n g »allzu leichter T a g e s w a r e « D 9 zog Reclam Konsequen
zen aus der Wertungsdiskussion. Seit dem Natural ismus waren der epigonale 
Klassizismus, der eklektische Dilet tant ismus und die tr iviale Li teratur des K a i 
serreichs einer scharfen A b w e r t u n g ausgesetzt. Sie bedrohten das Image einer 
Klassikerreihe und eines » P a n t h e o n s der Wel t l i t e ra tu r« , denn nicht nur K l a -
bund w i r d »viel zu v ie l Schund, K i t s c h « 6 0 i n der Universa l -Bib l io thek gefun
den haben. D ie programmpol i t i sche Entscheidung, m i t dem Ausbau des U n 
terhaltungssektors die Reihe dem aktuellen literarischen Leben zu öffnen, mag 
zu ihrer Ze i t r i ch t ig gewesen sein, da i m Geschmack des g r ü n d e r z e i t l i c h e n Pu
b l ikums die hohe Kunst l i te ra tur und die literarische Gebrauchskunst gut ne
beneinander bestehen konnten . D o c h zerbrach diese Al l ianz v o n Klassik und 
Unte rha l tung an der D i c h o t o m i e v o n Kunstanspruch und Warencharakter und 
der aus ihr leg i t imier ten Entgegensetzung hoher u n d niederer Literatur. 
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