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- TŚCHECHIŚCHE VERSWISSEŃŚCHAFT 19451959 (TEIL 1 
uvsbd Die 'tschechische'' Verslehre * erfuhrs ińh der "Nachkriegszeit"'eine 
stiirmischeEntwicklung; die selbst: ihre Grundlagen verandert hat. Es ist 
freilich nicht leicht, c€in| zusammenfassendes' Bildodieser> Entwicklung zu 
entwerfen, da ces'ań Teilzusammenfassungen'gebricht; die den 'bislang 
zuriickgelegten Weg, bzw. seine einzelnen>Abschnitte; klassifizieren und 
auswertenwiirden. Als''Richtschnut* kónnen--uns_gewissermassen synthe- 
tischeo'und''synthetisierende"Arbeitem dieńen, * die "markante''Meilsteine 
der bisherigen Ni PR und: od ihre = 
RADE sb tu ;'Betrachten”wir die' iacdeackisckkei jyrbwiioktwobzżiikioe Poodalktidno dd 

Nachkriegszeit aus der Vogelperspektive, so kann uns”"nicht''entgehen, 
dass sie drei unterschiedliche Entwicklungsphasen aufweist: die Perioden 
1945—1950 und 1954—1959, die eine lebhafte publizistische Tatigkeit 
kennzeichnet, und die sie verbindende ,Zwischenperiode, in der diese 
Tatigkeit erheblich nachliess. Trotzdem wurden gerade in dieser Zwischen- 
periode —. wiewoki sie. zur, eigentlicheń Versproblematik nur wenige 
Arbeiten geliefert kat — neue Grundlagen der tschechischen'* Verslehre 
Grarbeitet, die den stiirmisćcheń Aufschwung derseiben in der zweiten 
Halfte der 50-er Jahre ermógiicht hatteń. Es erscheint daher riehtiger, 
die” 'Nachkriegsentwickiung in zwei "Abschnitte zu "teileń: in den bis zum 
1956 reichenden Abschhitt und in deńn Abschniit nach dem Jahr 1950. 
Den Grenżstein bildet die sowjetische „Diskussioń tiber die Sprachwissen* 
schaft, die eine veranderte Auffaśsung der sogen. Dichtersprache nach 
sich zog und somit auch die Verswissenschaft" auf eine neue methodolo- 
gische, Basis stellte.. 

„In--dem „besagten. Orzzataih. dirten. wir allerdings . ae „Schranke 

erblicken; iiber die-sich>keine, aufreingelebten -Arbeitsvorgingen fussende, 
Arbeit RMQUZSCS -ocajęyci wir diirfen Uńs andererseits auch v6N dem 

: sh Wir. 'beschrinken. uns; 'in dlęseh Aośriohź lediglich auf oai olo 

Uber den. tschechischen und, slawischen : Vers. «Die breitere Problematik wird. -nut 
insofern beriieksichtigt, «als; sie. in. Zusammenhang gebracht -wird,mit:dem tschechi: 
schen bzw. slawischen Vers (Vergleichende Metrik, „Ubersetzungsfragen 'u.'a.). 15307! 
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Umstand nicht irreleiten lassen, dass Arbeiten, die von den neuen methodo- 
logischen Voraussetzungen ausgehen, erst etliche Jahre nach diesem Datum 
zu erscheinen beginnen. 

Zu guter Letzt darf man auch nicht iibersehen, dass ein Teil der alteren 
verswissenschaftlichen Produktion — vor allem die auf reiches Material 
gestiitzten Monographien — auch fernerhin seinen Wert bewahrt und auf 
diese Weise dazu beitriigt, dass wir das Gefiihl einer ununterbrochenen 
Entwicklungskontinuitat zwischen beiden Perioden besitzen. Die Kon- 
tinuitit der wissenschaftlichen Forschung ist natiirlich vorhanden, sie darf 
uns jedoch den Ausblick auf die eingetretenen grundlegenden Verinde- 
rungen nicht verdecken. Was nun dieses Kontinuitatsgefiihl in bezug 
auf konkrete Arbeiten, die ihre Giiltigkeit bewahrten, anbelangt, so zeugt 
es eher von einer Disparitit zwischen den methodologischen Ausgangs- 
punkten und der konkreten Arbeit der alteren Forschung, als vom 
Eklektizismus der neuen Forschung. 

Im ganzen besteht also — trotz allen erwahnten Umstanden — kein 
Zweifel, dass gerade das Jahr 1950 einen wesentlichen Umbruch bedeutete. 
Von dieser Tatsache gehen auch wir in unserer Ubersicht aus, in der 
wir in zwei Kapiteln iiber die wichtigsten Arbeiten auf dem Gebiet der 
Theorie und Geschichte des tschechischen Verses sowie der vergleichenden 
Metrik berichten. 

I 
1945—1950 

| 2. Es ist fir die ersten Nachkriegsjahre bezeichnend, a) dass ganze 
Śammlungen von Abhandlungen in Buchform herausgebracht werden, 
die ihrem Entstehungsdatum nach weit in die Zeit zwischen den Kriegen 
zuriickreichen, b) dass eine Reihe von Studien und Aufsatzen erscheint, 
die bereits wihrend der Okkupation entstanden waren, aber mangels 
Publizierungsmóglichkeiten erst nach der Befreiung zur Veróffentlichung 
gelangten, c) dass schliesslich neue Arbeiten herauskommen, die mit der 
Vorkriegsforschung 2 eng verkniipft sind. Allein schon die Aufzahlung 

2 4) Die bedeutendsten dieser Reeditionen Kapitoly z ćeskć poetiky (I. Obecnć 
vóci bdsnictvi; II. K vyvoji teskć poesie a prózy; III. Módchovskóć studie, Praha 1948) 
fassen so Jan Mukatovsky s wissenschaftlichen Ertrag aus den Jahren 1925—1947 
zusammen. Auch das Buch des tschechischen Germanisten Vojtóch Jirat O smy- 
slu formy. Studie o otózkach formy v dile ćeskych bósnikii (Praha 1946) bringt 7 — 
in den Jahren 1930—1941 in verschiedenen Zeitschriften vorabgedruckte — verswis- 
serńschaftlich-stilistische Studien. Hierher gehórt auch die posthum herausgegebene 
Aufsatzsammlung von Vilim Mathesius, Ceśtina a obecny jazykozpyt (Praha 
1947) mit einigen wichtigen Beitrigen zu Problemen der Satzintonation und zu Teil- 
tragen des tschechischen Verses. 
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dieser Arbeiten deutet an, dass das Kriegsende fir die tschechische Vers- 
wissenschaft weder in der Methodołogie noch in der Problemstellung 
einen Entwicklungsriickschlag bedeutete. 

Die Verfasser dieser Arbeiten reprisentieren gleichzeitig gut die Tra- 
ditionen, das Krafteverhiltnis und die Entwicklungstendenzen der tsche- 
chischen Verslehre. Jan Mukatovsky mit dem jiingeren Literarhistoriker 
und -theoretiker Josef Hrabak, mit dem Linguisten Karel Horólek und 
der klassischen Philologin Julie Novakova sind die Vertreter des dominie- 
renden Stroms; sie bekennen sich zum linguistisch orientierten Prager 
Strukturalismus, der die heimische Tradition Otakar Hostinskys und 
Otakar Zichs mit den wissenschaftlichen Ergebnissen des russischen 
Formalismus verband. Vojtóch Jirat vertritt jene Linie der tschechischen 
Formforschung, die — bei ihrem Hang zum Positivismus — an den 
deutschen Formalismus (O. Walzel) ankniipft und mit dem Ableben 
O. Fischers (1937) und V. Jirats (1945) vóllig abstirbt. Karel Ohnesorg 
endlich vertritt die experimentell-phonetische Methode der Versanalyse. 
Die sonstigen Arbeiten, in denen die traditionellen Vorginge ausklingen, 
stitzen sich auf kein systematisches Begriffssystem und besitzen daher 
nur Randbedeutung. 

b) Hierauf beziehen sich Karel Horaleks Studie o slovanskem verśi (Sbornik 
filologicky, 12—15, 1940—1946, S. 261—343), Mukatovskys Abhandlung Nizd- 
miho „Sedm princezćn'. Referdt a nókolik poznimek k otózkim bdsnickć translatury 
(„Słovo a slovesnost*, 10, 1947-—1948, S. 42--50), ferner Tri studie o ćeskćm hexame- 
tru" (Vestnik Krdlovskć ćeskć spolićnosti nauk, tiida filosoficko-historicko-filolo- 
gickd, 1947 (1950), ć. V, sowie Souhldskovć skupiny v ćeskóm verśi („Slovo a slo- 
vesnost', 12, 1950, S$. 19—32) von Julie Novakova. 

c) So halt Horaleks Studie k popisu Bezrućora verśe (im Sammelband: 
Pet studii o Petru Bezrućovi, Olomouc 1947, S. 145—183) bewusst Gegengewicht der 
Vorkriegsmonographie von Klementina Rektorisovóś, Bezrućiv uverś (Praha 
1935), indem sie eine andere Vorkriegsarbeit, namlich Mukatfovskys Rezension der 
erwihnten Monographie Roztiiśióny Bezrućiv verś („Slovo a slovesnost", 1, 1935, 
S. 234-—238) zum Ausgangspunkt wihlt. Josef Hrabaks Kapitolky ze srovndvaci 
metriky ćesko-polskć (Rotenka pedagogickć fakulty Masarykovy university v Brne, 
1947, S. 153—170) schliessen sich der Diskussion mit Karel Horalek an, deren 
Ausgangspunkt Hrabaks Vorkriegspublikation (Staropolsky verś ve srovndni se 
staroćeskym Studie Prażskćho lingvistickóho kroużku, Praha 1937, Bd. 1) bildet. 
Mit diesem Buch setzte sich Horalek auscinander in seinem Aufsatz Rozbor verśe 
a starocesky piizvuk (Slovo a slovesnost, 8, 1942, S. 57—80) sowie in Staroćesky 
verś jako vzor verśe staropolskżho (Studie o slovanskóm verśi — siehe sub b). 
Auch Karel Ohnesorgs kurzgefasster aber wichtiger Aufsatz K otdzce 
verśovć melodie (Listy filologickć, 12, 1948, S$. 106—111) erstrebt nichts anderes als 
experimentelle Bestitigung einer These aus Karel Svobodas Vorkriegsstudie 
Zvukovd strónka slovesnćho dila (Sbornik filologicky, 1939. in Buchform Praha 
1944). 



138 Brzeglądy 
 

"1Wie'aus'dieser Ubersicht'erhellt; ist die Versforschung volleńds in*die 
Hande der Strukturalisten 'ibergegangeń.”Wasswaren "ihre/Grundthesen? 
Sie ging von der Auffassung der Dichtetspractie alś'funktioneller'Sprache 
aus, deten: Wesens'die 'isthetische <Funktion>bildet.-Sie fasste-dem'Vers 
alsi-eigenartige; komplizierte „Struktur 'auf, «die auf «dem. Gegensatz'von 
Metrum 'und-'Rhythmus '—-abstrakter. Norm. und .konkreter- Verwirkli- 
chung'-—-„beruht, „Den. Rhythmus „hielt sie.fiir ;„.den Haupttriger des 
gesamten .dichterischen .Werkes', fir. „den. Organisator aller JKomponen= 
ten. (Mukafovsky), Bei .der, Versanalyse orientierte sie sich auf die phono- 
logischen. Elemente. Als. konstituierendes Klement „des Rhythmus. betrach- 
tete_ sie, die. Jntonation des Verses, . die, „sich zur. Intonation. des Satzes 
in. standiger. Spannungskorrelation. befindet. Die Intonation beteiligt sich 
auch an der. Gestaltung des metrischen Impulses, d. h. der „Erwartung, 
dass auf eine nach bestimmter Art organisierte rhythmische Einheit eine 
analog. organisierte Einheit folgen werde. In końnkreten Arbeiten (vor allem 
der Historiker) hielt sie „die metrischen, Konstanten (konstańte metrische 
Elemente, die im Vers vóllig zur „Geltung" kommen) von den „metriśchen 
Tendenżen auseinandet 3. 

'Schón"sGit der Mitte der 30-ef Jahre ging die strńkturalistische 
Auffassung der Versentwicklung von der formalistisch" verstandeńen 
„Selbstbewegung* zu stets ausgepragterer Verkniipfung der Literatur 
mit dem geselischaftlichen Leben iiber. Diese Evolution wurde in'der 
Nachkriegszeit, „beschleunigt. In der Theorie 'des Verses und der dichte- 
rischen. Sprache, erreicht diese, Tendenz ihren Hóhepunkt in.zwei Rund- 
funkvortragen-vonoJan Mukatovsky;-in: denen. der Autor: am: Beispiel 
grosser tschechischer Dichter' nachweist, dass. „sich ńicht nur 'die* Poesie 
als Ganzes, sondern auch die dichterische Sprache iń ikrer Entwicklińg 
in. einem. Rhythmus bewegt, den ihr das gesćllschaftliche. 'Geśchehen 
diktiert,%. „Wer.ist der, „Urheber.. des. ungewohnten Reims, der. zum 
Kennzeichen einer grundlegenden Verinderung „in. der; Auffassung den 
Wirklichkeit-werden kańn?* == fragt Mukatóvskyoan einer'anderen Stelle. 
Der Dichter? Die Sache ist kompliźierter:" '„Wórerst” musste der lautliche 
Gleichklańg „dasein, der jahrhundertelańg bereitlag, danh musste — 
wenigstens in einem 'bestimmten Masse — die Móglichkeit, der ungewohn- 
ten'Verbindungceder. fir den .Reim vorbestimmten: Wortbedeutungen: und 
der ARE pie mase PNA werden: SME RR 

Śtbó strukturalistische Verstheorie siehe 1. Bd. 'von Mika tó4 siyk Ka- 
pitoly z deskó poetiky, vor'allem die einfiihrenden Partień der Abhandlung 
Obecnćó zósady a vyvój movoteskóho werśe' (Kapitóty” 11, "8. Tę, ae in: 
Ceskóslovenska vlastivóda, Bd. III. Jazyk, Praha 1934). 

6% j, Mukafovsk$, Bdsnicky jazżyk a spolećnost, im Samtmelband O bóśnickE 
jazyce, Praha 1947, S. 51. 
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schaftlicher: Natury'die Entwickhing der : Weltanschauung: ódersaucho dót 
wissenśchaftlichen '/ Erkenhtnisonahmen" sie” vorweg:” Doch auch: diese 
Krifte haben vorerst*dads Sprachbewusstsein"des nationalen 'Ganzen be- 

- einfluśseń miissen,che"'es' dem 'Dichter; auch dem genialen, gelińgeń 
konnte; dutch *eifie €inżige" Gestć der Pe pa des 
uńerwarteteń Reims zu schaffeh*5. 0 

"vón der Scheidung zwischen żweierlei Aspekten- der' lautlichen Seite 
der Sprache aisgehetńd, welche der" moderneń Versforschung" eigen ist, 
d: h. von der Unterscheiduńg" dessen, was im dichterischen Text poteńtiell 
enthaiteń ist, von dem, was sich vóh einer lautlichen Verwirklichung 
(Rezitaticń) zur anderen hin_ andern kann — entwickelt Mukatóvsk$ 
Ejchenbaums Abhandlunig © kamernoj deklamacii (litieratura, Leningrad 
1927) weiter, vertieft sie und iiberwińdet ihre fórmalistische: Einschrón- 
kung, ińdem er feinfihlig die góselischaftliche Bedirigtheit sowie das 
zeitgemiisse Rezifationsbeddrfnis in' Betracht żieht ©. "Fir Mukatovsky 
ist die Stimme „deś 'Rezitators eine komplizierte Struktur, deren eirizelne 
Kompońenten —hrtikulation, Śtarke der 'Exspiration, Intonation, *Timbre 
und Tempó mit seinen Begleiterscheinungen '(Agogik, Paluisen) — in 
wechselseitigen, physiologisch 'bedingten, Beziehungeńn stehen. Der Autór 
beweist, dass der Text dem Rezitator freie Wahl zwischen Verśchiedenen 
Vortragśweisen dasst, je nach dem, "welche' lautliche Komiponenten 'des 
Textes er hervorzuheben bzw. zu verdrangen beabsicht.. Die Rezitation 
hórt somit auf, Sache des Lalites zu sein und wird zu "einem Anliegeń 
der Bedeutung. Die Rezitatioń gewinńt, ohne dem Texte Abbruch żu tun, 
senigehd Spielraum, Um nicht als blosse Repróduktion aufgefasst werden 
zu miissen. 'Mukafóvskys Abhandlung '0 recitaćnim umóni (Uber: die 
Kunst der, Reżitation) hat die Theorie der Reżitation auf eine „neue „Basis 
gestelit. 

Finen Teilbeitrag żur fTheotie der "Rezitatióń stelit auch der Aufsatż 
des Experimental-Phonetikćrs Karel Ohnesórg 'K otózce verdovć melodie 
(Żur Frage der Versmelodie) dar7. Der Autor hat hier an Hand einer 
Analyse von 8 kymographischeń Aufzeichnungeń einer "und derselben 
dichterischen Probe „die. These bestatigt, dass.,zwischen „der, Melodie der 
einfachen, gewóhnlichen Lesung und der Melodie der -Rezitation 'grosse 
Unterschiede bestehen; wobet' sich 'der"Tonumfang"in. Abhingigkeit" vom 
Affekt des Vortrags Yergróssert. „Sina 'einige Element der Melodie durch 
den Text BEST — 'schliesst „der Autor — so ist. dle, Fauptlinie der 

  

„sk DęreskRE Jazyk; toni tońżwó s elienitin: S2 |g: 1 ie 
6,D:erselb e; (Ov-recitaćnim>umeni, "Kapitoly' I, 1948, 08. 211 —221; .— im 

Programm D%; 10, /1946>+1947,'8. 107-=113. Algi ) 
T Siehe Anm. 2 c. 
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Melodie ein Erzeugnis des Vortragenden"*. Der Autor erklarte jedoch 
nicht niher die Beziehung der subjektiven „Beigabe* des Rezitators zu 
den objektiv gegebenen Elementen und hat sich so dem Vorwurf aus- 
gesetzt, die Bedeutung der subjektiven Faktoren iiberschatzt zu haben. 

Mit grossem Scharfsinn geschrieben sind zwei Aufsatze von Julie 
Novakova, die das Studium der Euphonie des Verses auf eine feste stati- 
stische Basis stellen. Der erstere (wenn auch erst spater gedruckt) be- 
handelt die Quantitat im tschechischen akzentuierenden Vers*. Die 
Autorin verfolgt zunichst allgemein das Vorkommen von langen und 
kurzen Silben im Tschechischen und driickt ihr wechselseitiges Verhaltnis 
durch die Zahlen 3,43 : 1 aus, d. h. sie ermittelt, dass auf eine lange Silbe 
mehr als drei kurze entfallen. Die Frequenz der Quantitat im Vers andert 
sich in Abhangigkeit vom Stil des Dichters, von der Linge des Verses 
und vom Metrum. Ein Sonderproblem stellt das Ubermass an langem i 
dar, dessen Auftreten die Dichter entweder kiinstlich einschrinken oder 
durch klangvollere Vokale aufwiegen oder sonstwie dem Wohlklang 
anpassen. Wichtig ist die Feststellung (eigentlich Bestatigung einer friihe- 
ren, wenn auch nicht so griindlichen, Beobachtung wie im Falle J. Nova- 
kova), dass die Quantitat als Zeitdauer den metrischen Rahmen des Verses 
hervorhebt, wenn sie in die Schwere einer Silbe (Hebung) fallt, den me- 
trischen Rahmen dagegen abschwacht, wenn sie ausserhalb der Betonung 
liegt; sie geht dabei komplizierte gegenseitige Beziehungen ein mit anderen 
Komponenten des Verses, vor allem mit der Intonation und dem Tempo. 
Daraus folgt, dass der tschechischen Quantitat, obwohl sie keine phono- 
logische Giiltigkeit hat, im Vers eine wichtige Abstufungsfunktion zu- 
kommt. Die letzte Erkenntnis der Autorin betrifft die Tatsache, dass die 
Quantitat am haufigsten in Versfiissen vorkommt, wo sie am meisten 
zur Geltung kommen kann, d. h. vor dem Einschnitt (Zasur) und am Vers- 
ausgang, wobei diese Quantititsgipfel zuweiten durch Veranderuns der 
Wortfolge (z. B. durch Inversionen) realisiert werden. 

Auch in ihrer zweiten Studie — iiber die Konsonantengruppen im 
Vers 9 -— kommt Novakova zu allgemeinen Erkenntnissen, die in der bis- 

sJ. Novakovą, Kvantita v ćeskćm ver$i piizvućnóćm, „Slovo a slovesnost", 
10, 1947 — 48, S. 96—107. 

3J. Novakovó, Souhldskovć skupiny v ćeskóm verśt „Slovo a slovesnost", 
12, 1950, S. 19—32. Mit statistischer Lautanalyse des Tschechischen befasste sich 
auch Vóra Mazlovó4 in ihrem Aufsatz Jak se projevuje zuvukovd stranka ćeśtiny 
v hldskovych statistikich, „Naśe feć* 30, 1946, S. 101—111 u. S. 146—151). Die 
Anwendung ihrer Methode auf die phonische Analyse von Bezrućs Poesie erwies 
sich jedoch als unbrauchbar (Płispóvek k zvukovćmu rozboru Bezrućovy poesie, 
„Nase ieć*, 31, 1947, S. 126—137); die verallgemeinernden Schłussfolgerungen der 
Autorin haben folglich keine besondere Bedeutug und tragen auch keineswegs zur 
Erkenntnis der Poesie Bezrućs bei. 
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herigen praktischen Forschungsarbeit vielfach gar nicht ausgenutzt wur- 
den. Die Autorin geht von der phonologischen Feststellung aus, dass 
das Tschechische unverhaltnismaissig mehr Konsonanten aufweist als das 
Deutsche, das ihr in dieser Hinsicht am nichsten steht. Sie weist stati- 
stisch nach, dass die Konsonantendichte in der literarischen Sprech- 
ausserung proportional steigt — von der wissenschaftlichen Prosa (1, 34) 
iiber die Belletristik (1, 39), iber den quantitierenden (1, 47) und den freien 
Vers (1,48) bis zum sylabotonischen Vers (1,68) hin. In den Konsonanten- 
gruppen sieht die Autorin eines von den Variationsmitteln im tschechi- 
schen Vers. Ihre asthetische Wirksamkeit pflegt in Verbindung zu sein mit 
freier oder absichtlicher Betonung, Bedeutung, Reim, Tonfolge. Die Kon- 
sonantensgruppen haben beachtlichen Anteil am Reichtum euphonischer 
Formalen im tschechischen Vers. Wichtig erscheint mir die Feststellung 
der Autorin, dass die hadufig vorkommenden Zischlaute und Liquiden ein 
ungemein plastisches Material abgeben fiir die dipolare Euphonie, die auf 
der Kontrastwirkung dieser zwei Konsonantenarten beruht. Aufmerksam- 
keit verdient auch die These der Verfasserin, wonach im romantischen 
Jambus die geschlossene Silbe einsilbiger Wórter — im Verein mit ande- 
ren Mitteln — den steigenden Tonfall verscharft. 

Wichtige theoretische Bemerkungen enthalten auch einige mono- 
graphische Arbeiten. So erórtert Horalek in seiner Bezruć-Studie die 
semantische Verwertung verschiedener metrischer Schemen in der tsche- 
chischen Poesie. Diese Frage wurde bishęr im Zusammenhang mit der 
dichterischen Tradition untersucht. Horólek erweitert sie auf das Gebiet 
des Sprachmaterials. Er beweist, dass der tschechische Jambus zu einem 
bestimmten Themenkreis hinneigt, wodurch der semantische Gegensatz 
Jambus — Trochaus entstehen kann. Dieser semantische Gegensatz kana 
durch andere Sprachmittel und Motive gedimpft oder verstirkt werden, 
verschiedene Schulen kónnen ihn fórdern (Romantiker) oder durch 
ibermissigen Gebrauch des Jambus nivellieren (Vrchlickys Schule), seine 
Existenz steht jedoch ausser jeden Zweifel. Es liegt in der Natur des 
tschechischen Sprachmaterials, dass sich in der tschechischen Poesie nicht 
andere Bedeutungsgegensatze zwischen den metrischen Schemen heraus- 
gebildet haben "©. Auch Hrabak wirft in seinen Kapitolky ! die theoreti- 
sche Frage auf, worin das Wesen des jambischen Ganges in Sprachen mit 
festgebundener Wortbetonung bestehe ?. Es handelt sich hier nicht allein 

10 K,. Horalek im Sammelband Pet studiń o Petru Bezrućovi”*, 1947, S. 150—154. 
11 Rotenka pedagogickó fakulty Masarykovy university, 1947, S. 160—162. 
12 Mit dem Jambus-Problem hat die tschechische Poesie und Metrik ihr Kreuz, 

Infolge des festen Akzentes auf der ersten Silbe des Wortes herrscht der daktylo- 
trochaische Gang absolut vor. Der steigende Gang in tschechischen jambischen 
Versen wurde oft durch Auftaktgestaltung vermóge einsilbiger Wórter hervorge- 
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um'die Verteilung der Wortakzente, sondern um die Einsuggerierung' des 
steigenden = Tonfałls" durch " Sprachmittel. "Weder das Tschechische (mit 
streng' gebuńndenem "Akzent auf "der ersten Silbe' des' Wortes)”ńoch das 
Polnische (mit konstanter' Betońung "der 'vorletżteń' Silbe "des" Wortes) 
kóńńeń deń jambischeń Gang konsequeńt realisierćn, da sie 'die beideń 
Fussgreńzeńn ńicht' mit 'Wortgrenńżefi" unterlegeń kóńinent Unter" diesen 
Umstańden ist. es: weit wichtiger, det Woórtgrenze diejenige Fussgreńze 
zu unterlćgen,” die auffalliger den 'antitróchaisckeń'" Jambuscharakter 
suggeriert, d. h. im Tschechischen wie den Fuśsanfańg so auch das f'uss- 
ende, im Polnischeń blóss das Fusserde (ih Wórtern mit mehr als zwei 
Silben sind die ersten zwei Śliben Unbetont). Obwohl also eińe Sprache 
mit Betonung auf der vorletzten Siibe (Paroxytónon-Betonung) die erste 
Fussgrenze realisieteń kanń, so hat sie im Vergleich zum Tschechischen 
doch keinen besonderen. Vorteil davon, da fir die Empfindung des stei- 
genden Tonfalls das Fussende weit wichtiger ist. Daher verlangt der 
moderne Jambus geradezu oxytonisches , Fussende (beim Vers. „mit Ein- 
schnitt) und Halbversende (beim syllabischen. SEEBY 4 

Aufmerksamkeit der Kritik erregten.. die allzu hastig publizierten 
Arbeiten von J aroslav Zavada 8. Der bei den Prąger. Strukturalisten „und 
russischen Formalisten geschulte Autor, der in „der Hauptsache jedoch 
von G. Śengeli ausgeht, obendrein aus der, slawischen, vornehmlich russi- 
schen Poesie ibersetzt, hat einige Prinzipien der. russischen Poetik. auf 
den tschechischen Vers appliziert. Seine Arbeiten fanden -dank. einzelnen 
Wahrnehmungen Anerkennung, wurden aber im.ganzen. vor der Kritik 

z” (woradelieh kinie sdłitzólim ależat) Uber p kadckischen Jamb 

schrieben: J. Króal, Ćeskć jamby, „Naśe. reć*, D 1917, 228ff. Neuabdruck in Króls 
Buch: O prosodii ćeskć, I, Praha 1923, 674ff.; O. Żich, Pfedróżka v ćeskych verśtch, 
„C4dsópis pro moderni filologii" 14, 1928, S. 97-132; J. Durych, Poznatky 0 ćeskóm 
jambu, „Akord -1,1928,,S, 208-211;3V. Mathesius;, Dynamicka slożkiu KOńcódE 
kadence .v Zeyerovć; blankversu,; im, Sammelband Slovenska ' miscellanea 1931, 
S. 258—261; R._J akobson, K popisu Móchova verże, ;Torso, a, tajemstvi 'Machova 
dźla, Praha 1938, S. 207—278; K. Horślek, K theorii piedróżky v ćeskóm verśi, 
„NŃaże teć* 26, 1942, S. 107-110; Derse1lbe, K theorii ćeskóho jambu, „Ślovo a slo- 
veśnóst* 9, 1943, S. 130-135; V.Mathesius, Poznimky o pfekldddnź ciżiho blank- 
versu'u ocćeskćm verśi' jambickóm wiibec,”„Slovo a' slóvesńośt", 9, 1943, 1-13: Die 
Schlusspartie dieses Artikels wurde'u. d.-T.: Zdsadni: pfipominki k piednóżeńćt verśi 
vom Autor in das Buch Ceśtina a obecny jazykozpyt, 1947, aufgenommen. 
13, Bad. Zawada; .Estetickć. normy:ruskóho verie, „Kyticeś 1,-1946, S. 474479 

u. 504—-508;, Derselb e;..Problematika..rytmickćho: „ładu „Móchova Móje, ebenda, 
1947, 8. .271—177, 322321; Rytmicka zakonitost Slezskąych. pisni; -ebenda 8. 498-506; 
Derselbe, ,Rytmicky. jdd' Slezskych -pisni, „„;Bezruódw +-sbornik',-'Opava «1947, 
S..62—76;, Derselbe, ; O. rytmickow -„reformu-<teskćho :veriie, „kkvartó 15; 1989, 
8..101—12; D.ers el.b.e, Uvod. do.estetiky, ruskóho verse, Prała 1949. 
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alswissenśchaftlich unzulinglich fundiert abgelehnt. Fast in'allen Arkei- 
ten von J. Zavada kehrt die Behauptung'vom-tschechischeh Amphibrachis 
wieder, auf:-dessen '"Entdeckung er nicht 'wenig! stolz ist. Alś Beispiek des 
Amphibrachis: wird”wiederholt: der: kekanibie: e Wom: Beźruć zitiert: "Tak 
mólo! krvera jeśtć mitele z dst. atdooroz 

"Die Kritik hat»gezeigtt; dass sólchó' "Verse <żwar ddżp tlimia aż usw. 
entsprechen, 'jedóch'| vereinsamt|: bleiben und 'keinen metrischen” frapuls 
bilden. <Es-handelt. sich <hier:irwcwesentlicheń um reinen> Daktylus: mit 
Auftakt.(Anakrusis), der bei-Bezruć zuweileń dutch Parana von ARE 
zen mitteh in 'den' Versfuss aktualisiert 'witd 5, 

«Mehr Gliick hatte'Zavada'mit seinen Studien iiber da rnakifGkEi und 
tschechischen ''Reim 'und:' seine-„,Dekanonisation' 16.0 Gestiitzt "auf "ver- 
lissliche- russische. Handbiichen;: zeigte er: auf, wie der -LockerungSpró- 
zess «des teinen: russischen Reims vor" sich =gińg," und: versuchte seine 
Erkenntnisse auch den: 'tschechiśchen «Reim' anzuwenden: Er chob seineń 
Tonwert gegeniiber: dem: graphischen Wert; hervór Und wies als'einer der 
ersten „auf "die Móglichkeit- des. sogenanńten unvollstindigeń Reims hin: 
nese «— lesem. Zóvadas: Verdienst -bestand darin; dass Jer. mit seinón 
Deutungen 'den Ubersetzern zu-einer Zeit reńtgegenkam; iń der sich 'nach 
der Isolierung wihrend der Okkupation ein gesteigertes Bediirfnis an 
Ubersetzungen aus: der russischen und slawischen Poesie spiirbat machte. 
Seine deskriptiven' Arbeiten leisteten eińen' guten Póptdarisierungsdieńst, 
erreichten aber nicht „das Niveau Yvon AE ADANA wissenschaftlichen Ar- 

4 JK ads in USlezelcy, wa 1947, S. 1184; Horś lek K- ańćzch ćeskćho 
amfibrachu; „Slovo-a/slovesnost" 11, -1948—-1949; S. 4647. Neueres-iiber den Amphi- 
brachis; bei. Bęzruć.findet, sich-in K. Hora leks, Zarys dziejów: czeskiego wiersża, 
Wrocław: 1957, 52; (tschechisch: .Prehled vyvoje: teskóho va slovenskćho verże, Praha 
1957, $.147;; als S$kriptum), aber ohne wesentliche Anderung: : 

15 Dass es sich hier in der Tat nur um ein Variationsmittel des Daktyłs handelt, 
darauf ; wies vunwillkiirlich « der - Kritikerc'hin, /'der' » Zavadas” Amphibrachis-These 
durch folgende «Verse: aus Vrchlickys Ubersetzung: von: Byrons Hebrdischen Melodień 
(Hebrejskć melodie, 1820) gestiitzt hatte: 1 

Ach, s pahorku sledniho k chramu, skrz dym 
, „jsem Videl t6, ovsem dnes „zdeptal tó "Rim. 

Hier: geht es WifonstGRtlici" rum 'Phrasierunńg zła] aotik Vgl. „Listy ilológick, 
74, 1950, S. 229. 

18 J. Zavada, Pievod ruskóhó! rymu do teśtiny, „Kwart* 4, 1945-1946, S. 243— 
250. Derselbe, Dekdńońisaceoceskóho rymu,” „List Sdrużeńt moravskych 'spisóva- 
watelń', '1,. 1946, 8: ' 158-162. -Sieche auch "Arbeiten'" iiber: die' dsthetischen 'Normen 
des. 'russischen 'Verseś 'uhd' das' 'Buch iiber"dóń russischen Vets (Anm; 13): Nach 
10 Jahren kam Zóvada auf diese' Problematik żuriiek in' dem' griindlicher' durch- 
gearbeiteten Artikel: O: muskóm 'rymu' a asonancieh; „Ceskoslóvenska rusistika*, 4 
1959, S. 212—219) aber auch hier wurde er die alten Fehler nicht los. 

ę 
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beiten 1. Bald darauf wurden sie auch praktisch durch Taufers ausge- 
zeichnete Majakowski-Ubersetzungen iiberholt Ń. 

3.In der Versgeschichte gelangte man schon vor dem Kriege zu 
wichtigen Synthesen. Die Grundlagen zur systematischen Erforschung des 

tschechischen Verses setzte Josef Król mit seinem Monumentalwerk 
O prosodii ćeskć (Uber die tschechische Prosodie) 19, worin er gleichzeitig 
eine Ubersicht der ślteren Ansichten iiber den tschechischen Vers bot. 
Bis auf den heutigen Tag hat die Bearbeitung der musikalischen Seite des 
alttschechischen Liedes in Zdenók Nejedlys Dejiny husitskćho zpevu 
(Geschichte des hussitischen Liedes) ihre Giltigkeit bewahrt 9. In den 
30-er Jahren bearbeitete Roman Jakobson die Entwicklung des alt- 
tschechischen Verses von seinen Anfangen bis ins 14. Jahrhundert und in 
der hussitischen Periode *1. Gleichzeitig mit dieser Arbeit erschien Muka- 
tovskys iibersichtliche Darstellung der Geschichte des neutschechischen 
Verses von den Anfingen der nationalen Wiedergeburt (um 1800) bis 
etwa zum Jahr 1930 22. Von den einzelnen dichterischen Persónlichkeiten 
wurde die Aufmerksamkeit auf den Vers der Schule Smil Flaśkas von 
Pardubitz 3, M. Zd. Polaks, K. J. Erbens, V. Haleks und der Modernisten 
gelenkt, vor allem jedoch auf den Vers des grossen tschechischen Roman- 

17 Er hat seine Aufgabe selbst folgendermassen formuliert: „Ich will die Frage 
des russischen Reims ohne konsequente Untersuchung der Funktion des Reims als 
rhythmischen und euphonischen Faktors lósen, will den Reim lediglich vom Stand- 
punkt der dichterischen Grammatik lósen, vor alem natiurlich die Abweichungen 
des russischen Reims vom tschechischen Reim* (,„Kvart', 4. 1945—1946, S. 244). 

iś Vgl. auch Taufers theoretische Erklirung der Ubertragung von Maja- 
kowskis Reim ins Tschechische in der Publikation O wer$i; Vladimir Majakov- 
skij, Jak dólat verie; Jifi Taufer, Jak jsem pieklddal Majakovskćho, Knihov- 
nićka Varu Bd. 19, Praha 1951. Vgl. auch J. Taufer, O poetice Vladimira Majakov- 
skćho a piekladech jeho poesie im Sammelband Ndś Majakovskij, Praha 1951, 
S. 141—185. 

w J, Król, O prosodii cćeskć. I. Historicky vyvoj ćeskć prosodie. Vydal J. Jaku- 
bec, Praha 1923. II; O pfizvućnóm napodobeni starovćkych rozmórii ćasomernych, 
Vydal Boh. Ryba, Praha 1938. Das Werk von J. Kral stellt eine Sammlung seiner 
zeitschriftlichen Aufsitze dar, die in den Jahren 1893—1917 vorwiegend in den 
„Filologicke listy* — veróffentlicht wurden. Vgl. dazu F. Stiebitz, Josef Krdl 
jako piekladatel a badatel o ćeskć prozodii, „Listy filologickć* 2 (77), 1954, S. 1-—8. 

w z. Nejedly. Dójiny husitskćho zpóvu. Urspr. von 1904—1913, Neuausgabe 
Praha 1954—56. 

21 Ceskoslovenskd vlastivóda. Bd. III. Jazyk. Praha 1934, S. 429—459. Derselbe, 
Uvahy o bdsnictvi doby husitskć, „Slovo a slovesnost", 2, 1936, S. 1—21. 

2 j Mukafovsky, Dójiny novoćeskóho verśe. Dritter Teil der Abhandlung 
Obecnć zósady a vyvoj novoćeskóho verśe, Kapitoly I, 1948, S. 55—90; urspr. in 
„Ceskoslovenska vlastivóda" III, 1934, S. 405—429. 

8 J Hrabak, Smilova śkola, „Studie Praźskeho lingvistickeho kroużku”, Bd. 3, 
Praha 1941. 
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tikers K. H. Macha *1. Das Positivum aller neueren Arbeiten ist im wesent- 
lichen die Entdeckung einer zusammenhingenden Reihe von Erscheinun- 
gen, die wechselseitig verkniipft sind durch dialektische Ubereinstim- 
mungen und Gegensitze, d. h. die Aufdeckung von Gesetzmissigkeiten 
der Entwicklung dort, wo die altere Poetik blosse Splitter zusammenhang- 
loser Fakten sah, die oft subjektiv klassifiziert wurden. Zu den Schwichen 
der strukturalistischen Forschung gehórte die immanente Tendenz; das 
dichterische Werk wurde von ihr als eine abgeschlossene, vom gesell- 
schaftlichen Geschehen unabhingige Struktur angesehen, die sich durch 
„Selbstbewegung*' entwickelte. Abgesehen von dieser Einschrankung, 
trugen die Autoren hier viel konkretes Material iiber die bedeutendsten 
Perioden und Erscheinungen der tschechischen Dichtung zusammen. An 
diese Linie kniipften auch die wichtigsten Nachkriegsarbeiten an, in denen 
wir gleichzeitig mehr oder weniger das Streben nach Uberwindung des 
urspriinglichen formalistischen Ausgangspunktes durch Beachtung breite- 
rer literar-kultureller und sozialer Zusammenhinge wahrnehmen. 

A. Von grundlegender Bedeutung fir die Forschung im Bereich des 
alttschechischen Verses ist die erneuerte Edition Pamdtky 
starć literatury ćeskć (Denkmiiler der alttschechischen Literatur) im Jahre 
1947. Doch auch ausserhalb dieser iiberaus bedeutenden Edition werden 
hie und da Texte ślterer tschechischer Dichtungen herausgegeben. In 
facnhkundigen Vor- und Nachworten cerselben finden sich ab und zu 
auch Hinweise auf ihre Versform %. 

Dem Vers und insbesondere dem Raim wandte auch Albert Praźak 
z. T. seine Aufmerksamkeit zu in der Buchmonographie Staroćeska bóseń 
o Alexandru Velikćm (Die alttschechische Dichtung von Alexander dem 
Grossen) *. Nicht diese kurzen Bemerkungen, sondern das Bestreben des 
Autors, die Entstehung des Werkes mit dem Ende des 13. Jahrhunderts zu 
datieren (worin ihm iibrigens schon Jan Gebauer und Emil Smetanka 
vorausgingen). wihrend die iibrigen Forscher zur Ansicht neigen. die 

% Mukaiovskys Studien iiber die erwiihnten Dichter (aus den Jahren 1931—1938) 
sind zusammengefasst im 2. Bd. der Kapitoly z ćeskó poetiky, seine Macha-Studien 
von 1928-1938 bilden den 3. Bd. desselben Werkes (1948). Daneben siehe auch R. J a- 
kobson. Poznimky k dilu Erbenovu. II. O versi, „Słovo a slovesnost", 1, 1935, 
S. 218—229; Derselbe, K popisu Mdchova versie. Im Sammelband Torso a tajem- 
stvi Mdchova dila, 1938, S. 207—278; V. Jirat, O smyslu formy, 1946. 

% T.egenda o sv. Katefinć. Vyd. J. Vilikovsky, 1946; Staroćeskć satiry. Vyd. 
J. Hrabók. 1947; Alerandreida (Pamatky starć literatury Geske). Zpracovali V. Vaźny 
a A. Prażak, 1947; Nejstarii ćeski duchovni lyrika. Vyd. A. SŚkarka, 1949; Staroceska 
Alexrandreida (Narodni klenotnice). Zprac. V. Vaźny a A. Prażak, 1949; Staroćeskć 
drama. Vyd. J. Hrabak 1950; Smil Flaśka z Pardubic, Novd rada. Vyd. J. Dańhelka, 
1950; Ceskć legendy. Vyd. J. Horak, 1950. 

% Ą,. Prażók, Staroćeski bdseń o Alexandru Velikćm, Praha 1945. 

<agadnienia Rodzajów Literackich, t. III, z. 2 10 
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Alexandreis sei um das Jahr 1310 entstanden, rief die kritische Ausein- 
andersetzung Frantisek Svćóraks hervor. Im Auszug aus seiner Habilitations- 
arbeit 77 verfolgt der Autor die Entwicklung des tschechischen Reimes 
von seinen Anfangen bis ins 14. Jahrhundert. Ausgeristet mit reichem 
Vergleichsmaterial, lehnt Svóraąk Prażaks Kritik der śilteren Arbeit von 
Antonin Havlik % ab und weist nach, dass trotz kleinerer Irrtiimer der 
Kern seiner Ansichten iiber die Reimiibereinstimmungen der Alexandreis 
mit den altesten Legenden (und somit auch die Datierung dieses Denk- 
mals) auch weiterhin unerschiittert bleibt. 

Zwei Denkmalern aus der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts — 
Roudnickć umućeni und Żivot svatć Katefiny — widmete Josef Hrabók % 
zwei umfangreiche Studien. Der Autor beobachtet hier, wie sich die 
Versform an der Aktualisierung des adjektivischen und adverbiellen 
Elements dieser Dichtwerke beteiligt. Er stellt fest, dass die Aktualisie- 
rung mit syntaktischen Mitteln durch Absonderung der Adjektiva von den 
betreffenden Substantiven (bzw. der Adverbien von den betreffenden Ver- 
ben) an der Versgrenze durchgefiihrt wird. Auf diese Weise kommt es mit- 
unter zu Bedeutungsschwankungen, ja sogar zu semantischer Unbestimmt- 
heit, die man als besonderes Aktualisationsmittel aufzufassen hat. Der 
Bedeutungsverhillung dient auch die Worthiufung. Eine Sondererschei- 
nung in beiden Dichtungen ist die beliebte „Aneinanderreihungstechnik* 
(ein Termin Hrabóks), d. h. die Hintansetzung von Wórtern von nichtneuer 
(irrelevanter) Bedeutung hinter ein semantisch geschlossenes Ganzes. Die 
Aktualisierung durch Wortwahl geschieht entweder vermóge Klangmittel, 
die das Auseinanderreissen der Syntagmen durch die Versform auszuglei- 
chen haben, oder durch Gegeniiberstellung von gleichwurzligen Wórtern, 
was einerseits wiederum mit den Klangmitteln, andererseits mit der 
Haufung von Wórtern gleicher oder verwandter Bedeutung zusammen- 
hangt. Bei der Analyse jedes Aktualisierungsmittels und seiner Modifi- 
kationen geht der Autor in beiden Denkmilern der Frequenz derselben 
nach. In der urspriinglichen Version begniigte er sich mit der Deskrip- 

2 F. Svórak, Rymovd tradice ve staroćeskych skladbóach. „Rotenka pedagogic- 
kć fakulty Masarykovy university v Brnó*, 1947, S. 177—191. 

8 A. Havlik O vyznamu slovnych shod rymovych pro poznóni pfibuznosti 
sklddóni staroćeskych, „ĆCasopis teskćho musea*, 1896 a 1900. 

»% J. Hrabóak, Ze studiź o adjektivnim a adverbidlnim żivlu v „Roudnickóm 
umućeni* a v „Legendć o sv. Katefinć", „Listy filologickć", 71, 1947, S. 105—121, 
216—230; Derselbe, O vyznamovć strdnce adjektivniho a adverbiólniho żivlu 
v „Roudnickóm umućeni* a v „Legendć o sv. Katefinć", Festschrift „Pocta F. Trav- 
nićkovi a F. Wollmanovi", Brno 1948, S. 166—181. Der Autor vereinigte spiter beide 
Studien zu einem Ganzen und druckte einen adaptierten Auszug daraus u.d.T. 
Uloha veriovć formy ve stylistickć vystavbć „Roudnickóho umućent* a „Żivota 
svatć Katefiny" in seinem Buch Studie o ćeskóm uwerś3i, 1959, auf S. 61—88 ab. 

 



Przeglądy 147 

tion und Klassifikation. Im spateren adaptierten Auszug verknipfte er 
die beschriebenen Erscheinungen mit dem Charakter beider Dichtwerke 
und zeigte, dass beide auf ihre Weise — das Roudnickć umuceni durch 
Ubergewicht an Reflexionen, Żivot svatć Katefiny durch Ubermass an 
Lyrismus — die epischen Werte der traditionellen Epik zersetzen. Durch 
Umarbeitung und Adaptation hob Hrabak die Verbindung der verswis- 
senschaftlichen Forschung mit der stilistischen hervor, die in der tsche- 
chischen Versforschung eine neue, bisher nicht hinlanglich ausgewertete 
Anregung bedeutet. 

Den rhythmischen Klauseln in den alttschechischen Ubersetzungen des 
Prosadenkmals Rój duże (Paradies der Seele — aus der zweiten Halfte 
des 14. Jahrhunderts und aus dem Ende des 16. Jh.) wendet sich Jan 
Menśik zu”. Die Vorliebe des ślteren Ubersetzers fiir die Tonwerte der 
Sprache bekundet sich vor allem im Rhythmus, daneben auch in der Par- 
onomasie, in der Verwendung von Anaphern sowie in der Wiederholung 
ganzer Wortgruppen im Satzparallelismus. Aus den von der mittelalterli- 
chen Prosa her bekannten, mitunter von Inversionen gestitzten, rhythmi- 
schen Klauseln stellte der Forscher das reiche Vorkommen der Typen 
cursus planus und cursus velox sowie den selteneren Gebrauch der Typen 
cursus tardus und cursus spondaicus fest und hob als rhythmische Be- 
sonderheit der alitschechischen Klauseln, die den lateinischen Texten 
abgeht, den oxytononischen Schluss hervor. Von diesem Standpunkt aus 
befasste sich Menśsik auch mit den rhythmischen Klauseln in der Prosa 
des 19. und 20. Jahrhunderts und erwies ihr Vorkommen bei K. J. Erben 
und zwei katholischen Schriftstellern, Jaroslav Durych und Karel 
Schulz *1. 

In seinem Beitrag zu den prosodischen Ansichten Jan Blahoslavs und 
Jan Amos Komenskys halt Josef Hendrich * den ersteren nicht, wie man 
bisher behauptete, fir den Bahnbrecher der quantitierenden Poesie in 
Bóhmen. 

Durch umfangreiche Zitate und ihre Auslegung weist der Autor nach, 
dass Blahoslav die Qualitit der Silben in den Liedern mit Riicksicht auf 
ihre Melodie (d. h. lange Noten durch lange Silben unterlegen) zu be- 

w J Menśik, K ćeskijm piekladiim „Róje duże' „Sbornik filologicky", 12—15, 
1940—1946, S. 345—456. 

M Derselbc, Rytmickć zdvóry u Erbena „Naże feć', 29, 1945, S. 114—121, 
162—172; Derselbe, K rytmu naśl prózy, Vysehrad 1, 1946, Nr. 15, S. 4—7, Nr. 16, 
S. 2-8; Derselbe, Kiiżeni rytmickych zdvćri vótnych v Ćeskć próze „Casopis 
pro moderni filologii", 29, 1946, S. 201—209. Hier umfassen die Beobachtungen des 
Autors auch den neutschechischen Vers (K. H. Mścha u. K. J. Erben). 

M J Hendrich, Rytmy u Blahoslava a Komenskćho „Slovesna vćda', 3, 1949— 
1950. S. 129-—134. 
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trachten anempfiehlt, dabei aber das Zeitmags fiir die gesprochene Dich- 
tung nicht befiirwortet und an den heimischen Grundsatzen der Reimdich- 
tung festhalt. Erst Komensky wandte ;sich, nachdem er sich iiberzeugt 
hatte, dass das Tschechische genau so 'vollkommen alles auszudriicken 
vermag wie das Lateinische, so entschieden dem Zeitmass zu, dass er auch 
seine ilteren akzentuierenden Dichtungen iiberarbeitete. 

Vóllig abseits vom offiziellen Interesse, und daher von der wissen- 
schaftlichen literarischen Metrik nicht beachtet, blieb die umfangreiche 
Studie des Musikologen Jan Branberger iiber die tschechische humanisti- 
sche Poesie *. Die Studie „vermittelt* —— nach eigenen Worten des 
Autors — „die Ansichten des Musikers: iiber die Vertonungsart tschechi- 
scher Texte in den Zeiten, wo die Regeln von der Konvergenz der Akzente 
in Musik und Dichtung noch keine Anerkennung fanden'. 

B. Eine besondere Beachtung verdienen Arbeiten iiber den Vers 
des Volksliedes. Die traditionelle Folkloristik lege durch klassische 
Sammlungen der Volksliedproduktion 34 : und bedeutende Studien 3 die 
Grundlagen zur Erforschung desselben.: In der zwischen den Kriegen 
liegenden Zeitspanne kam dieses Studium nicht sonderlich vorwaśrts, 
sodass der Vers des Volksliedes ausserhalb des Rahmens der synthetischen 
Studien iiber die Geschichte des tschechischen Verses von Roman Jakobson 
und Jan Mukatovsky bleiben musste. 

Nach dem Kriege erschienen mehrere wichtige Arbeiten iiber den 
tschechischen Vers des Volksliedes. Vor:allem die umfangreiche Abhand- 
ng von K. Horślek iiber den Jambus im tschechischen Volkslied %. 

GA doiwiótęćł Hudebni uvahy o ćeskć humanistickć mpoesii, „Vestnik 
Króalovskć teskć spolećnosti nauk, trida filosoficko-historicko-filologicka, 1946—1948, 
Nr. 1, S. 1—52. A 

% K. J. Erben, Prostondrodni ćeskć pisnć a fikadla. Urspr. in vier. Ausgaben 
von 1842—1888. Neuere Ausgabe: Praha 1937, hrsg. von Jifi Horak; F. Su3iłl, 
Moravskć nórodnź pisne. Dreierlei Ausgaben von 1835—1860; spitere Ausgaben Praha 
1941 u. 1951; F. Bartoś, Novć nórodni pinć moravskć, Brno 1882; F. Bartoś — 
L. Janaćek, Nórodni pisne moravskć novć. nasbiranć, Praha 1901; F. Bartoś, 
Kytice nórodnich pisn£ moravskych, slovenskych i ćeskych. Revidoval Al. Gregor 
a Boh. Śtódroń, Praha 1953. 

38 0. Hostinsky, Ćeskd svetski piseń lidovć, Praha 1906; J. Letośnik, 
© rytmu ndrodnich pisni moravskych, „Cesky lid", 14, 1905, S. 1-5, 68—72, 
119—127, 169—173, 215—221; Derselbe, O rytmu lidovych mpisni ćeskych, „Nóa- 
rodopisny vćstnik ćeskoslovansky* 2, 1907, S. :3—20; Derselbe, O pomóru K. J. 
Erbena k lidovćmu bódsnictvń po strance 'rytmickć, „Listy filologicke*, 36, 1909, 
S. 40—43, 127—136, 252—261, 352—364; O. Zich, ;Ceskć lidovć tance s promenlivym 
taktem, „Narodopisny vóstnik ćeskoslovansky*,'11, 1916, S. 6—53, 149—174, 268—311, 
388—427, Derselbe, O slovenskć pisni Hoo „Slovenska Gitanka*. Uspot. Jan 
Kabelik, 1925 (2. Aufl.), S. 599—617. t 

% In: Studie o slovanskóm verśi, S. 303—333 (slaba Anm. 2 b u. 12). 
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Diese Arbeit ist umso verdieństvoller, als sie sich mit der komplizierten: 
Frage auf Grund eines noch wenig.durchforschten Materials befasst. Der 
Autor vertritt die Ansicht, dass'der eigenartige Charakter des Jambus im 
Volkslied einen geeigneten Schliissel bieten kónnte fir das Studium der 
rhythmischen Seite des Volksliedes schlechthin, da der Volkslied-Jambus 
„ein ausgeprigter gesungener Vers ist, der seinen rhythmischen Charakter 
bloss dadurch geltend macht, dass er sich auf die Melodie stiitzt*. Horślek 
dehnt nichtsdestoweniger das Studium des Versrhythmus des Volksliedes 
auf den Aspekt des musikalischen: Rhythmus aus (und hier geht er iiber 
die einschligigen strukturalistischen Versuche hinaus) und halt sorgfźltig 
den gesprochenen Vers (Deklamationsvers) vom gesungenen auseinander. 
Im gesungenen Vers ermittelt er sodann dreierlei Beziehungen zwischen 
dem sprachlichen und melodischen Plan: 1. der metrische Charakter 
(Taktfuss) des Liedes wird lediglich von der Melodie bestimmt (der Text 
bleibt rhythmisch unausgeprigt),:2. der rhythmische Charakter des Liedes 
folgt aus der Spannung zwischen beiden Komponenten (Divergenz zwi- 
schen Text und Melodie), 3. beide Komponenten sind aufeinander abge- 
stimmt (Konvergenz). Die ersten zwei Typen wurden von der ślteren (nor- 
mativen) Metrik nicht als Vers im wahren Sinne des Wortes angesehen 
und die Folkloristen verbesserten sogar in ihren Aufzeichnungen die 
„falsche* volkstiimliche Deklamation. Auf diese Weise gelangte man bis 
zur vólligen Negierung des Volkslied-Jambus. Es ist Horaleks Verdienst, 
dass er iltere Behauptungen einer Revision unterzieht und sie berichtigt. 
An Hand zahlreicher Statistiken kommt der Autor zu guter Letzt zu dem 
Schluss, dass der tschechische Volkslied-Jambus den Gebrauch von zweisil- 
bigen steigenden Wortganzen:einschrinkt und dagegen mehr die um- 
schliessenden Gruppen nutzt, wodurch er auch dem Jambus der Kunstpo- 
esie den Weg wies (K. H. Macha, K. J. Erben). Trotz seinem ausdrucklosen 
steigenden Gang bildet er den Gegensatz zum Trochaus, insbesondere im 
traditionellen Achtsilbler, wo er-durch die Gliederung 323 die Bele- 
bung des dichterischen Wortschatżes ermóglichte und den Vers in bezug 
auf die Intonation bedeutsam differenzierte. 

Wichtig ist auch die Publikation (in Buchform) des Musikologen Anto- 
nin Sychra iiber die Beziehung zwischen Musik und Wort im Volkslied *. 
Durch selbstindige Analyse bestitigt der Autor die Richtigkeit der Ein- 
teilung des Volksliedes auf dem -Gebiet der ĆSR in den instrumentalen 
Tanz-Typus (in Bóhmen und dem angrenzenden mihrisch-bóhmischen 
Gebiet) und in den vokalischen Rezitations-Typus (mahrisches und 
slowakisches Lied). Die enge 'Verkniipfung von Wort Musik fiihrt in 

37 Ą, Sychra, Hudba a slovo v lidovć pisni. Prispóvky k strukturdlni analyse 
vokólni hudby, „Studie Praźskćho lingvistickćho kroużku”, Bd. 5, Praha 1948. 
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den óstlichen epischen Liedern bis zur Grestaltung besonderer Strophen. 
Der engere Anschluss an den Vers aussert sich bei letzterem u. a. darin, 
dass — nach den Worten des Autors — „die Quantitit im Verein mit der 
Qualitit in vielen Liedern die Tendenz hervorruft, ein bestimmtes 
rhythmisches Schema von Vers zu Vers zu wiederholen, wodurch die 
musikalische Rhythmik ein Aquivalent des Versmasses wird, das — 
entsprechend der Natur des gesungenen Verses — im Sprachmaterial nicht 
realisiert ist; des ófteren macht sich auch die Tendenz geltend, von Vers 
zu Vers einen bestimmten konstanten melodischen Umriss zu wiederholen, 
der wiederum ein Aquivalent der phonischen Linie des Verses darstellt; 
in einer ganzen Reihe von Abzahlreimen ist ein solcher, zwischen der 
Sprachintonation und der musikalischen Melodie oszillierender Umriss der 
einzige Faktor, der den Vers als solchen kennzeichnet” (71). Der Autor 
fihrte im weiteren aus, welche Folgen die lockerere bzw. engere Ver- 
kniipfung der Musik mit dem Wort fiir den semantischen Aufbau des 
musikalischen Plans hat. So wird durch musikalische Mittel neben der 
rhythmischen und euphonischen Seite auch die semantische Funktion des 
Reims aktualisiert u. zw. auch dort, wo sie im Text selbst keineswegs 
hervorgehoben wird. In diesem Zusammenhang erstand auch das interes- 
sante Problem der semantischen und semiologischen Umwertung desselben 
Textes in Liedern, die erńtweder die Funktion. der Tanzlieder oder der 
„Janggezogenen* Lieder (Reihegesinge) erfiillen kónnen. 

Das Problem des Gegensatzes zwischen dem „,,langgezogenen* Lied und 
dem Tanzlied im Bereich der maihrischen und slowakischen Folklore ent- 
wickelt der Autor im Artikel Lidovd piseń s hlediska semiologickóho *%8 
(Das Volkslied vom semiologischen Standpunkt aus gesehen), in dem er 
bestrebt ist, die Ergebnisse seiner vorhergehenden Arbeit zu erginzen und 
z. T. auch zu revidieren, indem er nicht nur die immanenten Gesetzmis- 
sigkeiten der untersuchten Lieder beriicksichtigt, sondern in der Hauptsa- 
che die Frage der Beziehung dieser beiden Liedtypen zur Wirklichkeit lóst. 
Beide Studien von Sychra sind wegen ihrer scharfsinnigen Durchdringung 
des konkreten Materials sowie wegen der Verbindung des musikalischen 
und sprachlichen Plans in so mancher Hinsicht bahnbrechend. Im ganzen 
sind sie jedoch den zeitgemassen theoretisch-methodologischen Stand- 
punkten verpflichtet. 

Wahrend alle vorhergehenden Arbeiten eher „theoretisch* sind, hat 
Horóleks Buch iiber die alten Verslegenden und Volkstraditionen % einen 

38 Derselbe, „Lidovń piseń s hlediska 'semiologickóho, Slovo a slovesnost, 
11, 1948—1949, S. 7—283. 

38 K. Horalek, Starć verśovanć legendy a lidovć tradice „Studie Prażskćho 
lingvistickćEho kroużku, Bd. 6, Praha 1948. 
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ausgesprochenen historischen Charakter. Horóalek kniipft an das Werk des 
waihrend des Krieges in Auschwitz tragisch ums Leben gekommenen 
Bedrtich Vaclavek 40 an und befasst sich mit der tschechischen Kunst- 
und Volkspoesie im Zeitraum des sogenannten Barock (17. u. 18. Jh.). Er 
kommt zu der wichtigen Feststellung, dass das Grundrepertoire der 
tschechischen Volkslegenden vorbarocke Wurzeln hat und stofflich und 
formal mit der tschechischen Poesie des 14. Jh. zusammenhangt (Vers und 
Strophik). Der Taktfuss der Volkspoesie hebt sich scharf ab vom sylla- 
bischen Vers der barocken Kunstpoesie, von der die Volkstradition nur 
das iibernimmt, was ihr gestaltgemass entspricht. 

C. Im Bereich des neutschechischen Verseserfreute sich der 
Vers der nationalen Wiedergeburt der gróssten Aufmerksamkeit, der schon 
vor dem Kriege Gegenstand konzentrierten Interesses der Forschung ge- 
wesen war. Seiner ersten Entwicklungsetappe an der Schwelle des 19. Jh. 
widmete damals Jan Mukafovsky *! seine ausfiihrliche Studie iiber M. Zd. 
Polak. Er stellte darin die These auf, derzufolge die erste neutschechi- 
sche Dichterschule — nach ihrem Organisator Puchmajers Schule ge- 
nannt — durch konsequente Anwendung von Dobrovskys Grundsitzen der 
akzentuierenden Prosodie eine Krise der Poesie hervorrief, da die aus- 
gepragte taktmissige Gliederung, d. h. konsequente Hauptbetonung der 
Arsen, in der tschechischen Poesie die Konvergenz der Grenzen des Wort- 
ganzen mit der Fussgrenze bewirkt und damit eine Zerstiickelung der 
Versintonation herbeifiihrt. Die konsequente Verwirklichung des metri- 
schen Schemas konnte vorwiegend durch die Wahl zweisilbiger Wórter und 
durch die Beschrinkung ungeradsilbiger Wórter durchgefiihrt werden. 
Eine solche Wahlmóglichkeit bedeutete eine erhebliche Verarmung des 
Wortschatzes und weckte im Verein mit der syntaktischen Pausensetzung 
ans Ende des metrischen Ganzen (Vers, Halbvers oder Fiisse) den Eindruck 
einer betrichtlichen rhythmischen und stilistischen Einfórmigkeit. Es 

 

40 Vaclaveks Arbeitsinteressen treten schon aus dem Titel seiner in Druck 
erschienenen Habilitationsarbeit Pisemnictvi a lidovd tradice (1938, Neuausgabe 
1947) klar hervor. Den gegenseitigen Beziehungen zwischen volkstiimlichem und 
halbvolkstiimlichem Schaffen sind auch folgende — oft grundlegende — Editionen 
gewidmet, die mit aufschlussreichen Kommentaren versehen sind: Ćeskć pisnć 
kramórskć. Vybrali a livodem opatiili. R. Smetana a B. Vaclavek, 1937, Neuaufl. 
1949. Dieselben Autoren, Ceskć svetskó pisnć zlidovćlć, Ćast I. Pisnć epickć 
1. Praha 1955. Dieselben, Cesky narodni zpóvnik. Pisnć ćeskć spolećnosti 19. 
stolett, 1940, Neuaufl. 1949. 

44 JJ Mukafovsky, Polakova, Vzneżenost prirody. Pokus o rozbor a vyvojovć 
załadóni bdsnickć struktury. Kapitoly II, 1948, S. 91—176; urspr. in: „Sbornik filo- 
logicky*, 10, 1934, S. 1—68. Vgl. auch die einleitenden Partien in seinen Dójiny 
novoćeskóho verśe, Kapitoly 1I, S. 55ff, „Ceskoslovenska vlastivóda, III, 1934, 405ff. 
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liegt auf der Hand, dass dieser Zustand verschiedene Reformversuche des 
tschechischen Verses ins Leben rief. 

An Mukatovskys These kniipfte nach dem Kriege J. Hrabak an mit 
seiner Abhandlung iiber Jungmanns Ubersetzung von Miltons Verlorenem 
Paradies (iibersetzt 1804, herausgegeben 1811). Hrabak beweist, dass 
Jungmann in seiner Ubersetzung bestrebt war, die Eintónigkeit des 
Puchmajerschen Verses dadurch zu iiberwinden, dass er hiufig einsilbige 
Wórter gebrauchte, vor allem am Versende (sein trochiischer Vers er- 
halt so einen steigenden Tonfall), dass er ferner mit Vorliebe mitten in 
den Fuss syntaktische Pausen setzte (wodurch eine Art „Fussenjambe- 
ment' entsteht), dass er hdufig zum Enjambement greift, indem er im 
Gegensatz zum Miitonschen Originalwórter voneinander trennt, die 
syntaktisch zueinander gehóren. Durch diese Mittel rief Jungmann den 
Eindruck einer unterbrochenen Intonationslinie hervor, der obendrein durch 
haufige Wortinversionen und asymmetrische Phrasierung des Verses 
verstairkt wurde. Hrabak brachte den Beweis, dass Jungmann bemiiht war, 
die kulminierenden metrischen Tendenzen der Puchmajer-Anhinger zu 
Uiberwinden, und zeigte den neuen Weg auf, der von der Jungmannschen 
Ubersetzung des Verlorenen Paradieses zum quantitierenden Vers, zum 
Vers der gefilschten Kóniginhofer- und Grinberger Handschrift, zu 
F. L. Celakovsky und K. H. Mócha fiihrt. 

Hrabaks Studie veranlasste K. Horólek ** zu einer kritischen Entgeg- 
nung (sie betraf eigentlich Hrabaks und Mukartovskys Annahme von der 
erstarrten Eintónigkeit des Puchmajerschen Verses). Horalek zeigt an 
reichem Material, dass die erste neutschechische Dichterschule selbst den 
Weg aus der Sackgasse suchte, in die sie durch die kensequente Geltend- 
machung von Dobrovskys Grundsitzen geraten war. Wir begegnen in 
ihren Gedichten und Ubersetzungen im Keime fast allen Elementen, die 
Josef Jungmann in hóherem Masse bei seiner Milton-Ubersetzung 
geltend gemacht hat. Und so kommt Horalek zu dem Schluss, dass Jung- 
manns Verstechnik im Vergleich zur Puchmajerschen Versifikation 
keineswegs revolutionśr ist, dass sie eine neue Entwicklungsstufe darstellt, 
jedoch keine neue Qualitat, dass also Jungmann im Verlorenen Paradies 
nur konsequent einige Mittel angewandt hat, die auch seinen Vorgiingern 
nicht fremd waren. 

Ich habe bereits erwihnt, dass einzelne Beobachtungen in J. ZAavadas 
Arbeit Aufmerksamkeit hervorriefen. Zu diesen — leider nicht hinreichend 

2]. Hrabak, Nad Jungmannovym piekladem Miltonova „Ztracenóho rdje", 
„List Sdrużeni moravskych spisovatelu", 2. 1947-—1948, S. 70—77. 

" K. Hordólek. K poetice A. Puchmajera a jeho śkoly, „Slovesna vóda*. 
2. 1948—1949. S. 160—169. 
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durchgearbeiteten — Beobachtungen gehórt auch Zavadas These vom Ale- 
xandriner in Machas Mój (Mati) **. Zavada geht von den scheinbar rhythmi- 
schen Unstimmigkeiten im Mój aus, vergleicht sie mit Machas „regelmassi- 
gen* Versen, verfolgt dabei eingehend sein Tagebuch, das Ausziige aus 
zeitgenóssischen deutschen, englischen, franzósischen (V. Hugo) und polni- 
schen (A. Mickiewicz) Gedichten enthślt, und gelangt zu der Uberzeugung, 
dass der Mój, an der Norm des Tonverses gemessen, viele Anzeichen von 
Ungenauigkeiten und Abweichungen aufweist, als syllabischer Vers hinge- 
gen eine ideal ausgewogene Einheit darstelit (regelmassige Gliederung: 
6-6 oder 6 +7). Zavada stellt hierauf die „subjektive Hypothese* auf, wo- 
nach Móachas Alexandriner seinem Bau nach mit dem Volkslied und mit de" 
volkstiimlichen Redensarten zusammenhingt (er fiihrt Beispiele gleicher 
Gliederung an) und sucht darin vielleicht auch die Erkldrung des rein 
„tschechischen Gepriges*', der rhythmischen Frische. durch die der Mój 
bis heute wirkt %. 

Wie der Jahrestag von Jungmanns Tod Hrabak zu seiner Abhandlung 
iber den Vers der Ubersetzung des Verlorenen Paradieses veranlasste, 
so wurden auch alle anderen Monographien iiber den Vers der Dichter 
der 2. Halfte des 19. Jh. durch bedeutende Gedenktage veranlasst. Kle- 
menta Rektorisova veróffentlichte in der zur 100. Wiederkehr des Ge- 
burtstages von Svatopluk Ćech herausgegebenen Festschrift ihren Auf- 
satz liber Stil und Vers der Ćechschen idyllischen Dichtung Ve stinu li- 
py * (Im Schatten der Linde). Die Autorin konzentrierte sich da vor allem 
auf die Auslegung des verzweigten Inversionssystems, wobei sie das 
haufig vóllig subjektiv gewertete Material nicht mit der Analyse der 
Versform in Verbindung zu bringen vermag. In ihren Schlussbemerkun- 
gen, die die Vereinigung der Verse zu hóheren Ganzen betreffen, kam sie 
nirgends iiber die blosse Deskription hinaus. 

In einer anderen kleineren gelegentlichen Festschrift erschienen Hra- 
baks Poznimky o Slddkovć ver$i a strofice *' (Bemerkungen zu Slądeks 

% J Zawada, Problematika rytmickćho fddu Mdchova Móje, .Kytice*", 2, 1947, 
S. 218—223, 271—277, 322—327. 

% Dieser Zusammenhang suggerierte Zavada offensichtlich den Gedanken, das 
bisherige syllabotonische System in der tschechischen Poesie durch syllabischen Vers 
zu ersetzen, der weit gróssere rhythmische Móglichkeiten bietet. Er gab ihm Aus- 
druck in dem Artikel: O rytmickou reformu ćeskóćho wverśe, Kvart", 5, 1949, 
S. 101—112. Es erubrigt sich zu bemerken, dass dieser Gedanke irrig ist. 

46 K, Rektorisova, Slohovć gracie Ćechova verie v cyklu „Ve stinu lipy", 
Im Sammelband »Svatopluku Ćechovi«, Praha 1946, S. 543—578. 

«© J Hrabók, Poznimky o Slddkoveć verśi a strofice im Sammelband „J. V. 
Slaądek", Roćenka »Chudym dódem«. Bd. 56, Brno 1946, S. 59—67. Mit kleineren 
Anderungen in die Studie o ćeskóm wverśi, 1959, S. 303—314, iibernommen. 
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Vers und Strophik), die von den ersten zwei Gedichtsammlungen Sladeks 
ausgehen, nimlich den Gedichten (Bósnć, 1875) und Funken auf dem 
Meer (Jiskry na mori, 1880). Hrabak versucht Sladek in die Entwicklung 
des tschechischen Verses im 19. Jh. einzuordnen. Er findet bei ihm unter- 
brechene Intonation, durch Satzbetonung unterstiitzt, die dem Wort seine 
selbstaindige Bedeutung lisst; Sladeks Strophik zeichnet sich durch 
Unregelmissigkeit aus. Dies alles riickt ihn hinter die Dichter des 
Móśj-Kreises (J. Neruda). Die Hinneigung zum alternierenden Versmass 
(im Gegensatz zum Daktylotrochius der Dichter der Mój-Gruppe) sowie 
die im Laufe seiner Weiterentwicklung stets hdufigere Ausnutzung der 
schleifenden Intonation und der regelmissigen Kunststrophen bringt ihn 
auf der andern Seite in die Reihen der Lumir-Anhinger (Schule Ruch- und 
Sv. C'echs und J. Vrchlickys). Sladek wahlt hier mit Vorliebe entweder 
die in der tschechischen Literatur heimisch gewordene strophische Form 
(Sonett) oder stiitzt sich auf heimische (volkstiimliche) Formen, im Gegen- 
satz zu den romanischen Formen der Dichtung Vrchlickys. Slądek stellt 
somit den organischen Ubergang zwischen den Dichtern der Maj-Gruppe 
und den Lumir-Anhangern dar. 

Petr Bezrućs 80. Geburtstag im Jahre 1947 wurde durch eine Reihe 
von Publikationen begriisst, unter denen sich auch einige Beitrage zu 
seinem Vers finden. Die grósste Bedeutung kommt der Studie Horśleks zu, 
in welcher der Autor auf verschiedene Weise an zwei altere Arbeiten 
ankniipft 4%, In knappen Deutungen wies er auf die semantische Giil- 
tigkeit des Trochaus, Jambus und vor allem des Daktylus mit zahl- 
reichen Monosyllaben hin, die er fiir ein Spezifikum des Bezrućschen 
Verses hilt. Bahnbrechend sind besonders jene Abschnitte, in denen 
gezeigt wird, wie das Sprachmaterial die Beziehung der Versform zur 
Thematik bedingt. Die wechselseitige Spannung zwischen der Vers- 
konstruktion und dem thematischen Plan betonte Bezruć durch die starke 
Hervorhebung der Bedeutung, der gemeinsprachlichen Kommunikations- 
mittel. „Durch engere Verkniipfung des Verses mit dem semantischen 
Aspekt erreicht Bezrućs Poesie Dynamik, die die Hauptkomponente der 
kiinstlerischen Wirksamkeit ausmacht. Gedichte von ausgesprochen the- 
matischen Charakter mit stark tendenziósem Pathos werden gleichzeitig 
als markante formale Errungenschaft empfunden, die u. a. an die zeit- 
genóssische Avantgarde-Dichtung ankniipft". Unter Mukatovskys Einfluss 
reiht Horólek den Bezrućschen Vers in die Kategorie des metrischen 
Verses von Machar ein, sieht aber auch dessen Zusammenhang mit dem 
Daktylus der Symbolisten. In seiner Rezension iiber Horaleks Arbeit weist 
 

«s K Horóalek, Studie k popisu Bezrućova verże. Siehe Anm. 2 c. 
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Hrabak 49 auf die Feststellung von O. Królik hin50, dass Machar in die 
Entwicklung Bezrućs spit eingegriffen hat, und sucht die Genesis des 
Bezrućschen Daktylus im impressionistischen Jambus; die Hypothese vom 
jambischen Hintergrund, auf dem der Bezrućsche Daktylus entstand, 
scheinen ihm auch die Auftakte in dessen daktylischen Versen zu be- 
statigen (sie wurden weiter oben im Zusammenhang mit dem Amphi- 
brachis erwihnt). Horóaleks bahnbrechende, fiir die Entwicklungstendenzen 
der tschechischen Verslehre in der Nachkriegszeit so bezeichnende Studie 
wird in ihrem Beitrag durch die bedeutungsvolle literarhistorische Arbeit 
von O. Królik geschmialert, welcher der Bezrućforschung dadurch eine 
feste Basis schuf, dass er die Chronologie der Entstehung der einzelnen 
Gedichte der Slezskć pisnć (Schlesische Lieder) bestimmt, ferner die in 
den Jahren 1899—1900 entstandenen Gedichte von spateren Gedichten 
gesondert und schliesslich auf Grund seiner Deutung seine erstrangige 
Bezruć-Edition verwirklicht hat 51. Von ihr wird auch das weitere Studium 
des Bezrućschen Verses ausgehen miissen, wobei es sich auf Horaleks 
Bezruć-Studie als die neue Grundlage stiitzen kónnen wird. 

In der Problemstellung gehen iiber Horśaleks Arbeit in keiner Hinsicht 
zwei Artikel von J. Zavada hinaus 5? (mit Ausnahme der Amphibrachis- 
Frage), die auch methodologisch weit hinter ihr zuriickstehen. 

4. Von den einzelnen Zweigen der Verswissenschaft ist die verglei- 
chende Metrik am wenigsten durchgearbeitet, nicht nur deshalb, weil 
sie einen verhiltnismissig jungen Fachzweig, ohne lingere Tradition, dar- 
stellt, sondern auch darum, weil sie die Aufmerksamkeit der vorwiegend 
von Problemen der Poesie des eigenen Volkes eingenommenen Vers- 
forscher nur so nebenbei fesselte. Von Bedeutung waren auch hier 
Anregungen einiger Vorkriegsarbeiten Jakobsons iiber den russischen 
und bulgarischen sowie iiber den Vers siidslawischer Heldenlieder 5, 

|| 48 Slezskij sbornik, 1947, S. 179—182. 
5 O. Królik, O charakter Bezrućova dilla im Sammelband Pót studii o Petru 

Bezrućovi, Olomouc 1947, 29—114; vgl. auch O. Królik, Chronologie a text Slez- 
skych pisni, „Slovo a slovesnost*, 10, 1947—1948, S. 158—170; Derselbe, „Kapitoly 
o Slezskych pisnich, „Publikace Slezskeho Ustavu', Bd. 18, Ostrava 1957. 

5 p, Bezruć, Pisnć 1899—1900. Uspotadal, doslov napsal a k vydźani piipravil 
O. Królik, Praha 1953. 

52 Siehe Anm. 13. 
53 R. Jakobson, O ceśskom stiche preimuścćestvenno v sopostavlenii s russkim, 

Berlin 1923 (Tschechisch: Zdklady teskóho verse, Praha 1926); Derselbe, Uber 
den Versbau der serbokroatischen Volksepen „Proceeding of the International Con- 
gress of Phonetic Sciences*, Amsterodam 1932, S. 44—53. Vgl. auch: Archives 
Nóerlandaises de Phonótique Expśrimentale, VIII—IX, 1933; Derselbe, Bołgarskij 
piatistopnyj jamb v sopostovlenii s russkim, „Sbornik v ćest na prof. L. Miletić za 
sedemdesetgodiśninata ot rożdenieto mu*, Sofia 1933, S. 108—177. Siehe auch das 
Kapitel „Srovnavaci slovanskaą metrika* u. d. Schlagwort „Metrika* in Ottiwv slovnik 
naućny novć doby. Dodatky IV, 1935, S. 213—218. 
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trotzdem sie von falschen theoretisch-methodologischen Pramissen aus- 
Kurz vor dem Kriege erschien Hrabaks Buch iiber die Beziehung 

des altpolnischen Verses zum alttschechischen, das einen langwahrenden 
Meinungsaustausch ausgelóst hatte, der erst in den 50-er Jahren seinen 
Abschluss fand 5%. Hrabak stellte heraus, dass die Verssysteme der tsche- 
chischen und der polnischen Dichtung im. 15. Jh. in allen Versmassen 
analog waren, und wies darauf hin, dass sich im achtsilbigen Vers (als 
dem wichtigsten syllabischen Versmass) der Wortakzent als metrische 
Tendenz geltend machte. Bei der engen Verbundenheit beider Literaturen, 
unter Ubergewicht der tschechischen, erklirte er diese Analogie-Erschei- 
nung als Ausserung des tschechischen Einflusses. Horalek erwiderte 
Hrabak wahrend des Krieges in seiner Abhandlung Rozbor verśe a staro- 
ćesky prizvuk (Analyse des Verses und der alttschechische Akzent, 1942). 
Er stellte hier in Zweifel, ob und inwieweit man auf Grund von Vers- 
analysen Schliisse ziehen kónne auf Charakter und Lage des Akzents 
im gegebenen Sprachmaterial. Er halt die von Hrabak analysierten 
polnischen Dichtungen fiir mechanische Ubersetzungen, die vornehmlich 
auf der lautlichen Anpassung der tschechischen Vorlage beruhen. Er hob 
hervor, dass mit Riicksicht auf die nahe Verwandtschaft beider Sprachen 
jegliche Behauptungen iiber die prosodischen Eigenschaften des Pol- 
nischen, die sich auf solche Ubersetzungen stiitzen, keine Beweiskraft 
haben. 

Nach dem Kriege brachte Horślek eine neue Abhandlung zum Druck 
(Sbornik filologicky, 1946), in welcher er auf Hrabaks Buch zuriickkommt. 
Die Summe seiner Deutungen liuft auf die Behauptung hinaus, dass der 
gesungene Vers mit daktylischer Tendenz, wie ihn Hrabak in der alt- 
polnischen Poesie nachgewiesen hat, nichts weiter sei als alttschechischer 
Jambus, der im polnischen Sprachmaterial mechanisch realisiert wird. 
Den altpolnischen Vers bezeichnet er als „die Alternation des alttschechi- 
schen Verses in einem im ganzen verwandten Sprachmaterial*". Horślek 

' weist auch auf die Tatsache hin, dass der polnische Vers eine verhiltnis- 
maissig kurze Zeit den tschechischen Taktvers nachahmt (dass in ihm 
infolge dieser Nachahmung die taktmissige Gliederung ihre rhythmische 
Bedeutung verloren habe); sobald er sich von den tschechischen Ein- 
flissen freimacht, strebt er ein fiir allemal dem Syllabismus zu. Dies ist 
fir Horólek ein Beweis, dass die altpolnische Nachahmung nicht imstande 
war, eine Tradition herauszubilden und folglich nur ein Ubergangspro- 

J. Hrabóak, Staropolsky verż ve srovndni se staroteskym. (Uber das Buch 
u. weitere daran ankniipfende Arbeiten vgl. Anm. 2 ©). 
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dukt der engeren Anniherung beider Literaturen in der gegebenen 
Zeitspanne darstellt. 

Zu beiden Abhandlungen Horaleks nahm Hrabak Stellung in seinen Ka- 
pitolky ze srovnavaci metriky Ćesko-polskć (Kapitel aus der vergleichen- 
den tschechisch-polnischen Metrik). Im ersten Kapitel, das die Stabilisie- 
rung des Akzents im Lichte der altpolnischen Poesie behandelt, gibt er 
eine bestimmte Berechtigung dem Bedenken Horóleks zu und weist 
auf einige theoretische Voraussetzungen fir die Lósung dieser Frage hin. 
Hinsichtlich des Daktylus handelt es sich nicht so sehr um die Erscheinung 
selbst, als vielmehr um ihre Interpretation: Horalek erklart sie genetisch, 
wihrend es Hrabak auf die objektive Beschreibung derselben ankommt; 
und, die zeigt, dass der Dichterkomponist des Liedes O ciało Boga żywego 
nicht allen geraden Silben Wortakzente unterlegt hat, sondern bloss der 
vierten und gewissermassen der zweiten Silbe. So ergab das Streben, den 
Vers nach jambischen Mustern zu aktualisieren, keinen Jambus, sondern 
einen Daktylus mit zeitweilig steigendem Rhythmus am Versanfang. 
Hrabak lehnt auch Horaleks Skepsis in bezug auf die taktmassige Glie- 
derung des altpolnischen Verses ab; man kónne gegen sie doch nicht 
allein nur deshalb Zweifel hegen, weil sie aus dem Tschechischen iber- 
tragen wurde (man miisste dann in analoger Weise voraussetzen, dass der 
alttschechische Vers das Lateinische ohne alle Wirkung nachgeahmt habe). 
Das Wesentliche sieht Hrabak darin, dass der polnische Dichter, der den 
tschechischen Vers nach seiner eigenen Akzentuierung las, dessen Tendenz 
zu taktmissiger Gliederung herausgefihlt und sie nachgeahmt hat. Die 
Abneigung von der taktmissigen Gliederung und die Hinneigung zum 
Syllabismus in der weiteren Entwicklung erklirt Hrabak durch prosodi- 
sche Eigenschaften des Polnischen, dem bei der Verwirklichung tro- 
chiischer Fisse dreisilbige Wórter Schwierigkeiten bereiteten (fir dieses 
Metrum ist die Konvergenz der Wortgrenze zwischen zwei Wórtern mit 
der ersten Wortgrenze wichtiger als mit der zweiten); iibrigens spricht er 
die Ansicht aus, dass diese Abneigung zu der taktmissigen Gliederung 
nicht absolut sei und dass der polnische Vers „gewissermassen zwischen 
dem Extrem des rein sylabischen und dem Einschnittvers oszilliere'". 

In den folgenden Jahren erschienen in Polen zwei starke Aufsatz- 
bainde von Maria Dłuska *% iber einige Fragen der Theorie und Geschichte 
des polnischen Verses. Die Verfasserin geht hier auf Hrabaks Buch vom 
Jahre 1937 ein und lehnt dessen Behauptung vom starken tschechischen 
Einfluss auf die polnische Versifizierung ab. Sie setzt ihm auch die Uber- 
schatzung der Theorie der sog. metrischen Tendenzen aus; sie selbst 

"M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, I-II, Kraków 
1948-1950. Hrabaks Ansichten analysiert die Autorin im I. Bd, S. 179—193. 



158 Przeglądy 

operiert lediglich mit Syllabismustypen. Auf M. Dłuskas Kritik liess sich 
zunichst K. Horalek hóren *%. Er andert zwar nichts an seinem abweichen- 
den Standpunkt zu den Erscheinungen, iiber die er friiher geschrieben 
hatte, hebt aber den Nutzen hervor, den die Auffassung von den metrischen 
Tendenzen in der Erforschung des tschechischen Verses gebracht hat; er 
ibersieht nicht die Antipathie der Verfasserin gegen die moderne, lin- 
guistisch orientierte Metrik (Fr. Siedlecki), ist aber im Gegensatz zu 
Dłuska der Ansicht, dass die methodische Basis dieser Metrik eine „Ver- 
vollkommnung und Vertiefung, vielleicht auch griindliche Revision erfor- 
dere, keineswegs aber ginzliche Verwerfung*. Einige Jahre spater antwor- 
tete der Dłuska auch Hrabak ”'. Er stelit fest, dass es fur die Erkldrung 
der Ubereinstimmung beider Verssysteme im 15. Jh. keine passendere 
Deutung gabe, als den Einfluss der tschechischen Verstechnik (auch 
Dłuska selbst biete keine andere Deutung). Insbesondere in den Schranken 
des achtsilbigen Verses erscheint ihm die analoge Verwertung der metri- 
schen Tendenzen ganz und gar handgreiflich. Wenn Dłuska nicht mit den 
metrischen Tendenzen als entscheidenden Faktoren rechnet, schmalert sie 
dadurch das Bild des altpolnischen Verses und vereinfacht ihn zu dem 
Gegensatz von „priziserem* und „minder prazisem'* Syllabismus. Die 
ubrigen Unstimmigkeiten hilt Hrabak fir gróssere oder kleinere termino- 
logische und sachliche Missverstiindnisse und fiihrt sie auf das rechte Mass 

zurick. . 
Damit schloss vorliufig die lange Diskussion ab, die eine Reihe 

von Fragen aufwarf, welche bis heute noch der Bearbeitung harren, und 
die zur Liiuterung der vergleichenden Methoden beitrug. 

Mit dieser Diskussion hangt thematisch auch Hrabaks weitere Studie 
Smilova śkola a staropolskć bdsnictvi”” (Die Schule Smils und die 
altpolnische Dichtung) zusammen, worin der Autor die Frage beantwortet. 
ob bei den altpolnischen Dichtungen aus dem 15. Jh. Wiersz Słoty o za- 
chowaniu się przy stole und Legenda o św. Aleksym mit zeitgenóssischen 
tschechischen Einflissen oder mit Einflissen alterer Dichtungen zu rech- 
nen ist. Auf Grund der unregelmassigen Einhaltung der Silbenzahl und 
des metrischen Abstands vom Stoffkreis der Schule Smils setzt Hrabak die 

56 K, Horżlek, Prosodie polśtiny a polsky veri, „Slovo a slovesnost*, 12. 
1950, S. 36—40. 

"1 „Slavia”, 22, 1953, S. 510—518. 
« Die letzte Spur des langwaihrenden Streites findet sich in Horaleks polnisch 

geschriebenem Zarys dziejów czeskiego wiersza, 1957, S. 29—31; tschechisch: 
Piehled vyvoje ćeskćho a slovenskćho verśe, 1957, S. 25—26. 

% J. Hrabóak, Smilova śkola a staropolskć bdsnictvi, „Slavia”, 18, 1947—1948, 
S. 165—171; in etwas erweiterter Fassung neuabgedruckt in Studie o ćeskćm verii, 
1959, S. 88—100. 
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altpolnische Legende in Zusammenhang mit dem gelaufigen tschechischen 
epischen Vers aus der Mitte des 14. Jh., wahrend Wiersz Słoty... Gehalt 
und Gestalt eher nach der Schule Smils (Umbruch des 14. u. 15. Jh.) 
angehórt 60. 

Ausser den zwei bereits angefiihrten Abhandlungen — iiber den 
Jambus im tschechischen Volkslied und iiber die Beziehung zwischen 
dem altpolnischen u. alttschechischen Vers — hat Horalek noch zwei 
weitere Arbeiten in seine Studie o slovanskóćm verśi (1946, Studien iiber 
den slawischen Vers) miteinbezogen. In den Poćdtky umćlóho verśe u Slo- 
vamii (Anfdnge des Kunstverses bei den Slawen) befasst er sich mit dem 
kirchenslawischen Vers der Zeit des Cyrillus und Methodius, wobei er 
sich mit der bisherigen Forschung iiber diese Fragen auseinandersetzt. Er 
konzentriert sich auf die Analyse der akrostichonartigen Abecedni mod- 
litba (ABC-Gebet), deren Autorschaft zuweilen direkt dem Konstantin- 
Kyrill zugeschrieben wird, und versucht ihren urspriinglichen Text nach 
der Bodjanski-Handschrift selbstandig zu rekonstruieren (275—276). Er 
erhślt so ein Gefiige mit absolut iiberwiegenden zwólfsilbigen Versen, in 
denen er regelmissige Zasuren nach der 5. Silbe und Hinneigung zur 
trochiischen Klausel ermittelt. Als weiteres wesentliches Merkmal dieses 
Versmasses hebt er den rhythmisch-syntaktischen Paralelismus hervor. 
In der Schlussbetrachtung stimmt Horólek nicht der Ansicht bei, dass der 
zwólfsilbige Volksvers der West- und Siidslawen sowie der siidslawische 
Desaterac eine Fortsetzung des kiinstlichen kirchenslawischen Verses dar- 
stelle. In bezug auf den Desaterac ist er der Meinung, dass er uralten, 
vielleicht sogar indoeuropiischen Ursprungs sei und dass er — neben 
der byzantinischen Poesie — auf seine Art an der Formung des Kirchen- 
slawischen Kunstverses teilhatte. — In seiner knappen, aber iibersichtli- 
chen, auf zahlreiche Statistiken gestiitzten Deutung zeigt Horślek in der 
letzten Studie seines Zyklus K zdkladiim bulharskóho pótistopćho jambu 
(Zu den Grundlagen des bulgarischen fiinffiissigen Jambus) — wie lange 
der neubulgarische Vers zwischen dem heimischen syllabischen Volksvers 
und dem nach russischem Vorbild akzentuierenden Vers schwankte, der 
dann schliesslich, vor allem durch Ivan Vazovs Verdienst gesiegt hat. 
Der Ubergang zwischen den beiden Typen war jedoch fliessend, wie es 

% Zum Bereich der vergleichenden tschechisch-polnischen Problematik ślterer 
Zeit gehórt auch die Monographie von K. Krejti, Bartolomćj Paprocki z Hlohot 
a Paprockć Vile, Praha 1946, in die der Autor an verschiedenen Stellen deskriptive 
Charakteristik von Paprockis Verstechnik und Strophik einfiigt, ohne sie ent- 
wiceklungsgemaiss einzuordnen. Viele gelegentliche Anmerkungen iiber Vers, 
Reimtechnik und Strophik enthślt die eindringliche komparative Arbeit des tsche- 
chischen Romanisten V. Ćerny, Staroteski milostna lyrika, 1948, die seinerzeit 
mit erheblichen kritischen Vorbehalten entgegengenommen wurde. 
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der Autor am fiinffissigen Jambus des Vazovschen Dichters Kiril Christov 
demonstriert, den er mit dem russischen fiinffissigen Jamb vergleicht. 
Er stellt die Ubereinstimmung in der stabilen Akzentierung der 10. Silbe 
fest, in der phonologischen Nichtbetonung der ungeraden Silben, in den 
rhythmischen Tendenzen sowie in der Parallelitit der regelmissig ge- 
brochenen Akzentkurven. Auffalend ist allerdings der Unterschied in der 
Geltendmachung der Wortgrenzen (zwischen zwei Wórtern), deren Ma- 
ximum im Jambus bei Puschkin vor die 5. Silbe und Minimum vor die 
6. Silbe fallt (Hervorhebung des jambischen Ganges durch zweisilbige 
Wortganze), wiahrend den bulgarischen Jamb regelmissige Hervorhebung 
der Wortganzen vor geraden Silben auszeichnet (Schwichung der jam- 
bischen taktmissigen Gliederung). Diesen Umstand erklirte seinerzeit 
Jakobson durch die Beschaffenheit des bulgarischen rhythmischen Wort- 
schatzes — geringere Anzahl einsilbiger Wórter im Bulgarischen — 
Horalek dagegen leitet die Erscheinung aus den Traditionen des bulga- 
rischen Volksverses ab, wobei Botev ein bedeutender Mittler gewesen war 
(Wortgrenze nach der 5. Silbe mit Neigung zu derselben nach der 3. u. 7. 
Silbe). Die Rolle der Wortgrenzen im bulgarischen Tonvers weist dennoch 
auf spezifische heimische Wurzeln hin, auf die alte bulgarische Literatur- 
tradition. 

Horóleks Studien iiber den slawischen Vers, die sich mit der Verspro- 
blematik von vier slawischen Sprachen befassen, bilden kein kompaktes 
Ganzes, was uns ermóglicht hat, iiber jede von ihnen im entsprechenden 
thematischen Zusammenhang zu berichten. Durch diese Aussonderung ta- 
ten wir Horalek ein wenig Abbruch, denn es unterliegt keinem Zweifel, 
dass seine Studien ein Komplex der bedeutendsten Beitrige zur slawi- 
schen vergleichenden Metrik darstellen, nicht nur in den ersten Jahren 
nach der Befreiung, sondern auch in der gesamten Nachkriegszeit. 

Eine Gruppe weniger wichtiger, nichtsdestoweniger in mancherlei 
Hinsicht anregender Studien aus dem Bereich der vergleichenden tsche- 
chisch-russischen Metrik bilden einige Arbeiten von J. Zóvada%1. In 
seinem Buch iiber den russischen Vers gab er eine Entwicklungsiiber- 
sicht des russischen Verses bis zum Ausgang des 18. Jh. — mit zahlrei- 
chen Sach- und Formulierungsungenauigkeiten, wobei er seine Aus- 
fiihrungen oft mit Angaben iiberlastet, die mit der eigentlichen Problema- 
tik nicht zusammenhingen, hierauf gibt er die systematische Erklirung 
wieder auf, um in fragmentarischen Anmerkungen, in denen er mitunter 
die russischen prosodischen Verhiltnisse mit den tschechischen vergleicht, 

61 Siehe Anm. 13 u. 16. Ihnen sind zwei Abhandlungen anzuschliessen, die iń 
den Jubiliumsfestschriften: A. S. Puśkin a ćesky ver3. Puśkin u nis — 1799—1949, 
Praha 1949, S. 243—261, und Verś Vladimira Majakovskóho v ćeskóm pfekladć, 
„NAś Majakovskij*, Praha 1951, S. 186—202, erschienen. 
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„die rhythmische Organisation des russischen Verses im 19. u. 20. Jh." 
abzuhandeln. Er schliesst sein Buch mit einigen instruktiven Einsichten 
in die Problematik des russischen und tschechischen Reims ab, vor allem 
vom Standpunkt des Ubersetzers (aus dariiber siehe weiter oben!) *. In 
seinen neuen Beitrigen verglich Zavada zwei tschechische Ubersetzun- 
gen Puschkinscher Epik von V. Ć. Bendl u. Eliśka Krasnohorska mitein- 
ander, sowie das Werk zweier bedeutender Majakowski-Ubersetzer, 
Bohumil Mathesius und Jifi Taufer. Wiewohl sich Zavada auf reiches 
Vergleichsmaterial stiitzt, kommt er kaum iber die einfache und unvoll- 
stindige Deskription hinaus, wobei es ihm nicht gelingt, die untersuchten 
Erscheinungen in die Entwicklungszusammenhange des tschechischen Ver- 
ses einzureihen. Neben der methodologischen Unreife des Autors behin- 
derte ihn der Mangel an Teilarbeiten sowie die Unklarheit in Fragen der 
Ubersetzungstheorie. 

Der Anstoss zu neuen Uberlegungen iiber diese wichtige Problematik 
des zeitgenóssischen literarischen Geschehens ging — in Bóhmen wohl 
schon traditionell -- von den klassischen Philologen aus. Es war auch 
einer von ihnen, namlich Josef Król, der die Prinzipien der akzentuieren- 
den Nachbildung antiker Versmasse ** theoretisch durchgearbeitet hat, die 
dann ihren gróssten Erfolg in O. Vańornys popularen Ubersetzungen der 
Ilias, der Odyssee u. a. feierten. Gleich nach der Befreiung erschienen 
Arbeiten und Ubersetzungen von Julie Novakova, die an das traditionelle 
Problem neu herantrat. In ihren TFi studie o ćeskćm herametru ** (Drei 
Studien iiber den tschechischen Hexameter) unterzog sie alla in der 
tschechischen Dichtung vorkommenden Hexametertypen — a) den quan- 
titierenden Hexameter, b) den syłlabischen und gemischten Hexameter, 
c) den akzentuierenden Hexameter — einer aussergewóhnlich grindlichen 
Analyse und wies nach, dass keine von den tschechischen Nachbildun- 
gen simtliche Eigenschaften des ungemein plastischen antiken Hexame- 
ters erfasst. Da der akzentuierende Hexameter, namentlich der „philolo- 
gische'', nicht imstande ist, die einzelnen Dichter zu nuancieren, macht die 

62 Referate liber Zavadas Uvod do estetiky ruskóho verże brachten J. Levy in 
„Slovesna vóda”, 3, 1949—1950, S. 121—123, und V. KAUst in „Listy filologicke", 
74, 1950, S. 227—232. 

6 Sjehe Anm. 19. Die Berichtigung dieser Prinzipien wurde von F. Stiebitz 
im Aufsatz: K prizvućnómu pieklóddni starovókych rozmóri ćasomernych, „Listy 
filologicke', 48, 1921, S. 161-184, vorgenommen. 

6% Sjehe Anm. 2 b. Ihre TFi studie ergianzte die Autorin noch durch die Abhand- 
lung Indickć rozmóry v ćeskćm bdsnictvi, „Vóstnik Kralovskć ćeskć spolećnosti 
nauk. ttida filosoficko-historicko-filologicka", 1952-1953), ©. 7. Vgl. auch von 
derselben Verfasserin Hexrametr Vóclava Żivsy im Sammelband Svatopluku Cechovi, 
Praha 1946, S. 579—581. 

Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. 1II. z. 2 11 
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Autorin den Vorschlag, „den Hexameter eines jeden antiken Dichters 
durch einen wenigstens zum Teil anderen Vers zu ibertragen*. Nach 
diesem Prinzip ging sie in ihrer Ubersetzungspraxis auch vor. So gab sie 
im Jahre 1945 die Ubersetzung des Gedichts Hero und Leander von 
Musaios heraus, dessen Hexameter sie durch den gereimten Alexandriner 
ersetzte. Bald darauf erschien ihre Óbersetzung des philosophischen 
Gedichts von Lukretius O podstatć svóta (De rerum natura), worin sie 
den klassischen Hexameter zum urwiichsigen Pentameter umformte 
(„Hexameter ohne den ersten Takt, eventuell mit Auftakt an seiner Stelle 
und ohne Zasur*). Hesiods Gedicht Próce a dni (Werke und Tage, 1950) 
iibersetzte sie schliesslich in vierfiissigen reimlosen Trochien. 

Die Ulbersetzerin indert das urspriingliche Versmass (z. B. im Fall 
Lukretius) u. a. auch deshalb, weil der antike Hexameter regelmissig fiinf 
Wortganze enthilt, wihrend dessen akzentuierende Nachbildung in der 
Regel ihrer sechs erfordert. Bewahrt der tschechische Ubersetzer 6 Ikten, 
so ist er gezwungen, den Text mit nichtadiquaten Wórtern, Synonymen 
u. dgl. zu fiillen, wodurch er die dichterische Wirksamkeit abschwacht. 
Durch die Wahl verschiedener Versmasse will Novakova auch einer 
bestimmten, durch parallele Wort- und Fussgliederung hervorgerufenen, 
Eintónigkeit steuern (im tschechischen daktylotrochaischen Vers, der den 
Hexameter nachbildet, die den Arsen unterlegten Haupt-Wortakzente zu- 
gleich die Wortgrenze kennzeichnen). 

Die Lósung von Julie Novakova fand einen vorbehaltlosen Anklang, 
lóste kritische Zuriieckhaltung sowie Bedenken aus. Pavel Trost identifi- 
ziert sich mit dem Vorgehen der Ubersetzerin in der Hauptsache deshalb, 
weil die sprachlichen und literarischen Tatsachen dem gegebenen Metrum 
eine gewisse Bedeutung verleihen, die nur im gegebenen sprachlichen 
u. literarischen Milieu Geltung hat; mit Riicksicht darauf kann ein und 
dasselbe Metrum in verschiedenen Sprachen verschiedene Bedeutung 
haben 55. K. Horślek sieht in der dichterischen Seite der Ubersetzung 
eine Reihe von unzweifelhaften Vorteilen, lisst jedoch die Frage der Wahl 
des Versmasses offen 6%, Die schwerwiegendsten Einwande wurden von 
J. Hrabak erhoben $7. Er bemerkte scharfsinnig, dass Novakova durch 
den Verzicht auf die eingebiirgerte Ubersetzungspraxis O. Vańor- 
nys ihre Ubersetzung vom Kulturzusammenhang der altgriechischen 
Literatur losgelóst und in die Umwelt der literarischen Formen des tsche- 

6 Pp, Trost, Novy cćesky Hesiod, „Slovo a slovesnost", 14, 1953, S. 141—142. 
8 KK. Horślek, Nad ćeskóm a ruskym Lukreciem, „Slovo a slovesnost'', 

10, 1947—1948, S. 171—172. 
6 JJ Hrabak, K problematice bdsnickych prekladi „List Sdrużeni morav- 

skych spisovatelń*', 2, 1947—1948, S. 47—49. 
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chischen Schrifttums gesetzt hat. Dem schroffen Auftreten von J. Nova- 
kova gegen die „pseudowissenschaftliche Gewohnheit', im Versmass des 
Originals zu iibersetzen, tritt Hrabak mit der berechtigten Einwendung 
entgegen, dass zwar eine und dieselbe Versgestalt in verschiedenen Spra- 
chen u. Literaturen verschiedene funktionelle und semantische Geltung 
habe (z. B. rusisscher oder tschechischer Jambus), dass dadurch aber 
keineswegś das Problem gelóst sei, ob man bei einer Ubersetzung unter- 
streichen soll, dass es sich eben um eine Ubersetzung (d. h. einen 
Ersatz) handle, oder ob das zu iibersetzende Werk in einen neuen litera- 
rischen Kontext eingefiigt werden 'soll. Er konzediert diese Alternative 
bei Ubersetzungen zeitgenóssischer Werke, ist aber nicht davon iiber- 
zeugt, dass dieses Vorgehen bei klassischen Werken zweckmissig wire. 
Als er nach Jahren auf dieses Problem zuriickkam, betonte er, dass „ein 
solches Aquivalent gefunden werden miisse, das man konsequent 
anwenden kónnte, da die Ubersetzungen sonst einer Anarchie anheim- 
fallen wiirden (dasselbe antike Versmass wiirde ins Tschechische durch 
miehrere verschiedene Versmasse iibersetzt werden)” 6%. Trotz alledem 
hślt er die Versuche von Julie Novakovą fiir beachtenswert und schliesst 
nicht aus, dass sie eine neue Ubersetzungstradition begriinden kónnten. 

Unter den iibrigen die Problematik der Ubersetzung erórternden 
Arbeiten finden sich auch einige bedeutendere, vornehmlich aus dem 
Russischen iibersetzte Rezensionen, die sich jedoch keine theoretische 
Verallgemeinerung zum Ziel setzen 9. Eine Ausnahme bildet immerhin 
die von einer Gruppe tschechischer Dichter unter der fachmannischen 
Leitung des Orientalisten Jan Rypka durchgefiihrte Analyse dęr Um- 
dichtung von Nizaąmis Sedm princezen; unter derselben Leitung wurde das 
letzte Gedicht Cesta lisky (Pribóh panice) in kurzer Zeit sogar von zwei 
verschiedenen Dichtern libersetzt. Durch den Vergleich beider Uber- 
setzungen gelangt Mukatovsky 7% zu dem Schluss, dass die Verschiedenheit 

6 J, Hrabak, Uvod do teorie werie, Praha 1956, 113; Ausgabe 1958, S. 123—124. 
Diese Frage ist ungemein kompliziert; davon zeugt auch der Umstand, dass der 
Autor in der zeitschriftlichen Fassung dieses Kapitels den Vorgang von J. Novakova 
nicht abfallig beurteilte, sondern eher dazu inklinierte, sich ihm anzuschliessen. 
Vgl.; ..fiir Ubersetzungen aus antiken (und vor allem exotischen) Literaturen ist 
der von J. Novakovą eingeschlagene Weg der passabelste (gangbarste)". „Host do 
domu*, 3, 1956, S. 72—73. J. Novóakova fasste dann die Problematik in ihrem 
Aufsatz K otózce ćeskóho hexametru, „Sbornik Vysokć śkoly pedagogickć v Olo- 
mouci*, Jazyk a literatura IV, Praha 1957, S. 81—92, zusammen. 

© Z. B. K. Horalek, Maxim Gorkij — bdsnik v ceskóm prekladć, „Slovo 
a slovesnost*, 10, 1947—1948, S. 53—57; Derselbe, Novć pieklady ruskńch bylin 
a bajek ebenda, S. 247—248, 

70 J. Mukafovsky, Nizimiho „Sedm princezen*. Referót a nekolik poznamek 
k otózkóm bósnickć translatury, „Slovo a slovesnost*, 10, 1947—1948, S. 42—50. 
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nicht immer eine Herabsetzung fiir eine dieser Ubersetzungen bedeuten 
muss. Der erste Ubersetzer (V. Nezval) waihlte den zehnsilbigen und elf- 
silbigen Vers und unterstrich die lyrische Seite des Originals — daher 
Gnomik, Spiel mit verhiillter Bedeutung, Hervorhebung der semantischen 
Selbstindigkeit jedes Verses und Doppelverses. Der zweite Ubersetzer 
(Sv. Kadlec) verlegte sich auf das Epische der Geschichte, um auf diese 
Weise den gesellschaftlichen Charakter des Gedichtes im Zusammenhang 
mit den iibrigen Positionen des Zyklus hervorzukehren. Der Unterschied 
zwischen diesen beiden Ubersetzungen besteht also nicht im Wert oder 
in der dichterischen Persónlichkeit der Ubersetzer, sondern ist durch 
die unterschiedliche Zielsetzung gegeben. Auf diese Weise erganzt Muka- 
tovsky seine śltere These, wonach der semantische Aufbau der Uber- 
setzung nicht nur vom Original, sondern z. T. auch von der Ubersetzung 
selbst abhingt, dahin, dass diese semantische Einstellung nicht nur aus 
der subjektiven Disposition des Ubersetzers entspringt, sondern auch 
aus objektiven Umstiinden, unter denen ein wichtiger Platz auch dem 
Zweck zukommt, fiir den die Ubersetzung bestimmt ist. 

(Fortsetzung und Schluss im nichsten Heft) 


