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UBER DIE STRUKTURTENDENZEN DER BALLADE 

l 

Die Versuche ciner Definition der Ballade haben bisher zu keinem befriedi- 
genden Resultat gefiihrt, was um so mehr zu iiberraschen scheint, als in Bezug 
auf die Hauptmerkmale dieser Gattung die Ansichten fast kaum voneinander 
abweichen. Seit Goethes Ausspruch, die Ballade habe eine poetische Struktur, 
die epische, lyrische und dramatische Elemente in sich vereint!, behauptete sich 
die Ansicht iiber die Ballade als Mischgattung, die aus der organischen Verbin- 
dung verschiedener Arten dichterischer Aussage entsteht. Der Dichter — sagt 
Goethe im Zusammenhang mit seiner Ballade (Herein, o du Guter! du Alter, her- 
ein!) — kónne sich in der Ballade aller drei Grundmóglichkeiten der Dichtung bedie- 
nen. „Er kónne lyrisch, episch, dramatisch beginnen und nach Belieben die Formen 
wechseln”. Gleichzeitig betont er, dass die ihrer Art nach verschiedenen Elemente 
in der Ballade nicht getrennt auftreten, sondern „wie in einem lebendigen Ur-Ei 
zusammen sind”. 

Diesen Charakter der Ballade als Mischgattung, die verschiedene Dichtungs- 
arten synthetisch miteinander verbindet, heben auch die ersten Definitionen der 
Literaturtheoretiker hervor. Eschenburg zahlt zwar die Romanze zur lyrischen 
Poesie, erklirt aber ausdriicklich, dass sie ,„„gemeiniglich ihrem Inhalte nach er- 
zahlend und ihrer Einkleidung nach lyrisch ist”2, was Euzebiusz Słowacki fast 
wórtlich wiederholt: „Ballade und »Duma« (la romance) sind ihrem Stoff nach 
epische Erzahlungen, ihrer Form und ihrem Versbau nach — Gattungen der lyri- 
schen Poesie”3. 

 

* Fragment ciner grósseren Arbeit iiber die Bailade in Polen. 
1 „Er kann lyrisch, episch, dramatisch beginnen und nach Belieben die Formen wechseln... Ubri- 

gens liesse sich an einer Auswahl solcher Gedichte die ganze Poetik wohl vortragen, weil hier die 
Elemente noch nicht getrennt, sondern wie in einem lebendigen Ur-Ei zusammen sind, das nur 
bebriitet werden darf, um als herrlichstes Phanomen auf Goldfiiigeln in die Luft zu steigen” (Kunst 
und Altertum, zitiert nach Fr. W. Neumann, Geschichte der russischen Ballade, Kónigsberg 
Berlin 1937, S$. 4). 

2 Entwurf einer Theorie und Literatur der schónen Wissenschaften, zitiert nach W. Kayser, 
Geschichte der deutschen Ballade, Berlin 1936, S. 138. 

3 Dzieła z pozostałych rękopisów ogłoszone (Werke aus dem handschriftlichen Nacklass he- 
rausgegeben), Wilno 1824—1826, II, S$. 81 —82. 
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In verschiedenen Formulierungen vielfach wiederholt, in. theoretischen Erór- 
terungen eingehend diskutiert und mit den fortschreitenden Forschungen immer 
eindeutiger zur breiteren Interpretation der Ballade als synthetische Form dreier 
Dichtungsarten in der Formulierung Goethes zuriickkehrend, herrschte diese An- 
sicht eigentlich bis in die neueste Zeit vor. Als Synthese dreier Grundmóglichkeiten, 
die dichterische Aussage zu konstruieren, fasst M. Ohlischlaeger die Ballade in 
seinem Aufsatz Kunstballade (im „„Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte ')* 
auf. In dieser Richtung gehen auch die Definitionsversuche der neuesten Charakte- 
ristik der Ballade. Die englischen Bearbeitungen betonen ihre dramatischen 
Elemente. J. Kinsley bezeichnet sie als poetische Kathegorie, die ihrer Struktur 
nach episch, aber ihrem Stil nach — unmittelbar, schlicht und oft dramatisch und in 
der Regel fir Rezitation oder Gesang bestimmt ist5. G. H. Gerould stellt fest, dass 
die Ballade in der Regel eine Erzahlung ist, die eine konzentrierte und gedrangte 
Episode mit eigener Fabel behandelt, betont aber u. a. die Art der Erzaihlung, 
welche die Abwickiung der Begebenheiten in dramatischer Handlungsform ver- 
mitteltó. 

Die Aussagen russischer Literaturtheoretiker betonen starker die lyrische Note 
der Ballade. Einer von ihnen, R. Schor, hebt zwar — besonders was die englische 
Dichtung anbetrifft — die dramatische Auffassungsweise der Fabel und die hiufige 
Einfiihrung des Dialogs hervor, aber auch er unterstreicht mit besonderem Nach- 
druck das Lyrische der Erzdhlweise?. L. I. Timofiejew bezeichnet die Ballade als 
kurze Erzihlung in Versen, die ein lyrisch gefirbtes Fabelmotiv enthalt$. Eine 
ahnliche Definition enthilt Kleines Worterbuch literarischer Begriffe von L. Timo- 
fiejew und N. Wengerow: die Ballade wird hier als lyrisch-epische Gattung der 
Poesie bezeichnet, als „„kleines Gedicht mit einer Fabel, in dem der Dichter nicht 
nur seine Gefiihle und Gedanken adussert, sondern auch das darstellt, was diese 
Erlebnisse bedingt 9. 

Am. deutlichsten jedoch wird der synthetische, episch-lyrisch-dramatische 
Charakter der Ballade in deutschen Bearbeitungen sichtbar. Diese kniipfen gewóhn- 
lich an Goethes Ausspruch an, indem sie die organische Verbindung aller drei 
Grundmóglichkeiten der dichterischen Aussage in der Ballade betonen. W. Kay- 
ser versucht dies als eine besondere, balladische Form der Epik aufzufassen, in- 
dem er auf diejenigen Bindungen hinweist, welche die Ballade und andere 
Dichtungsgattungen — Schicksalsdrama, Ritterdrama, Novelle und Anekdote — ge- 

4 Hrsg. von P. Merker und W. Stammier, Berlin 1934, IV S. 51—57. 
5 J. Kinsley, Ballad, [in:] Cassel's Encyclopaedia'of Literature, ed. by S. H. Steinberg, Lon- 

don 1953, I 40. 
6 G. H. Gerould, The Ballad of Tradition, New York 1957, S. 10—11. 
T P. Iilop, (baanada) [in:| JIumepamypnaa Duyuknaoned0ua 1929, I, S. 309—310. 
8 JL HM. TumodqeeB, Teopua aumepamypbi, MockBa, 1948, S. 351. 
92 JI. Tumo$eeB «u H. BearpoB, Kpamkuii caocapb Aumepamypoce0ueckuX MEDMUHOG, 

MocxBa, 1955, S. 18. 



Lócr die Sirukuwiendenczen der Baade lor 

mcin haben. Fr. W. Neumann siellt ausdriicklich fest, dass dus. was in anderen 
Dichiungsgiuttungen keine bedeuiendere Rolle spiel. und zwa die Am der 
zogenscitigen Verbindung. der epischen, lyrischen und dramatischen Urformen, 
in der Ballade das erste wesenuichste Garungsmerkmał bildet!!. Diese Arffassung 
vectriit sogar P. Lang. Von den Fendenzen des dusjigen deutschen Nationa- 
lismus becinflusst, sucht er zwar die Balladc als eine Erschemu z darzustellen. die 
ikres „.Gehaltes" wegen (Lung beruft sich gern auf di wadium "> dualistische 
Auffassung der Poe; „eine neue wcesentliche Ausdrueksform Go ucuischek 
Seele in der deutschen Kunst ist”: doch veruitt cr gieicazetlig die Mcinung. 
mdem er zn seine Vorgiinger ankniipft. dass die Bałlade nit Riicksicht auf ihre 
„Form cine untrennbare Synthese der Epik, der Lyrik uad des Dramas darsteilt, 
woni! er eine vwierie dichterische Aussageart „dis Balladik" "= :'chafft. Je 
enger dich diese drei Elemente in einer konkrciown Dichiung genieln Arn verbin- 
den. desto suggesiwer ist ihre Einwirkung. denn das Wesentlichste in der Bal- 
lade ist eben dic gegenscitige Durchdringung jener droi Gestaliungserten der 
dichierischen Aussage. 

In den polnischen wissenschafilichen Arbeiten wird der synehetische Charakter 
der Ballade wohl am klarsien und kiirzesien in dzr Delintuion von Kleiner zus- 
yedriickt. die er fiir den Gebrauch des ..Wórterbuches literarischer Gatuungen" 
formulierte. das unier der Leitung von S. Skwarczyńska durch die Wissen- 
schaftliche Gesellschaft der Stadt Łódź vorbercitet wird: „Die Ballade ist un kurzes 
episches Werk in Ver>form, das cine unerhórte Begebenheit mit tyrischer rirbung 
und der Tendenz zur dramatischen, diałogisiertien Darstellungsform schildert"'* 

Dic unter den deutschen Literaturhistorikern herrschende Ubereinstimmung de! 
Ansichten iiber den Charakter der Ballade als Mischgattung. die verschiedene, 
dichierische Aussagewcisen in sich vereinigt, fiihrt jedoch zu Meinungsverschieden- 
hciten. sobald die Frage liber das Verhiltnis dieser Gattungen zucinander aufiauchr. 
Die cinen betonen das Epische ats vorherrschendes Element der Ballade"4, die 
anderen schen ihre wesentlichsten Ziige in ihrem lyrischen Grundton'5: es gibi 

W Kayser. op. cit., $. 299 300. 
II Neumann, op. cit., S$. 3 4. 
Db p. Lang, Die Balladik. Basel 1942. $. 56 61; das Buch entstand in Zirich in den Jahren 

1937 -1942. 
'3 Materialy do „Słownika rodzajów literackich” (Materialien zum „Wórterbuch wer literari- 

chen Gattungen”) in „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 1958, Bd. I, Łit. 1. S. 196. 
14 Als Beispicl fiir diese Stellung kann man Ansichten anfiihren. die Biclschowski in seiner 

Goethe-Monographie, Scherer. Wackernage!. Miinchhausen (Meisterba!laden, 1923) u. a. darii- 
ber dusscrten. 

15 Zu den Łiteraturtheoretikern, die zu dieser Ansicht nejgten, gchórten z. B. Fr. Th. Vischer 
(Asthetik), HM. RBaumgart (Handbuch der Poetik), Gundolf (in sciner Gocthe-Monogruphie). 

A. Schiffer (Dichter und Dichtung) u. a. In Poien W. Bruchnalski in sciner Abhandlung 
Mickiewicz Niemcewicz. Lwów 1907. S. 71. 
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aber auch Theoretiker, die das Dramatische der Fabelstruktur als grundsiitzliches 
Gattungsmerkmal der Ballade anerkennen16. 

Jede dieser Richtungen vermag viele konkrete Beispiele zur Bestiitigung ihrer 
Ansicht anzufiihren, aber keine von ihnen enthilt alle Kategorien der Erschei- 
nungsformen, die gewóhnlich mit dem Namen Ballade bezeichnet werden. Des- 
halb ist es wohl angebracht, die Mischung verschiedener Arten dichterischer 
Aussage als Grundzug dieser Gatiung anzuerkennen17. In ciner abstrakten Kon- 
zeption des Gattungsmusters kónnte man das Ideal in einer gleichwertigen Ver- 
schmelzung lyrischer, epischer und dramatischer Elemente erblicken. In der Praxis 
haben wir aber meist Werke, in denen mehr oder weniger deutlich eines der ge- 
nannten Elemente dominiert. Je nachdem, welchem derselben die fiihrende Rolle 
zukommt, kann man drei strukturelle Grundkategorien der Gattung unterscheiden. 
und zwar die epische, lyrische oder dramatische Ballade18. 

2 
Ihrer Natur nach bildet die Ballade eine Erziihlung19. Wenn diese als Bericht 

iiber vergangene und erst heute vom Erzahler vermittelte Geschehnisse gestaltet 
wird, wenn der Erzihler mit der Distanz der abseits stehenden Person im Ton 
eines ruhigen, scheinbar sachlichen und objektiven Berichtes iiber dasselbe spricht, 
indem er bemiiht ist, ziemlich genau die Grundsituation der Fabel wiederzugeben, 
dann nimmt die Ballade epischen Charakter an. Man kónnte sagen, je linger die 
Erzahiung, je genauer ihre Umrisse und je breiter die Schilderung von Einzel- 
heiten der Fabel, je deutlicher der emotionelie und zeitliche Abstand des Erzih- 
lers, desto starker iiberwiegt in der Ballade das epische Element. 

Niemals kommt es jedoch zu cinem giinzlichen Ubergewicht des Epischen in 
Dichtungen, die man ohne Bedenken als Balladen, die fiir ihre Gattung eindeutig 
reprisentativ waren, bezeichnen kónnte. Denn eine wirklich balladenartige Erzih- 
lung erscheint immer in der Form eines durch die Gattung modifizierten Elements, 
als Faktor, der nicht so sehr einer Einengung im Bereich seiner Wirkung, als viel- 
mehr einer Usngestaltung seiner eigenen, epischen Natur, jener Distanz, Ruhe. 
Griindlichkeit und der breiten Sicht unterzogen wurde. Die epischen Elemente 
der Bailade zielen gleichsam darauf hin, das Epische abzustreifen, und gerade 
dieses Streben zur lyrischen oder dramatischen Umgestaltung wird zum beson- 
deren Merkmal des Balladenhaften. 

Eine Dichtung nimmt desto mehr balladenhafte Ziige an, je stiirker alles das, 
was soeben als charakteristische Merkmale der Epik bezeichnet wurde, verschleiert 
oder geschwicht wird. Mit anderen Worten: wenn man die mit der Gattung ver- 

16 Diese Stellung vertraten u. a. Gervinus und A. Biese. 
17 Diese Ansicht spricht Neumann (op. cit., S$. 4) aus. 
18 Vgl. ibid. 

19 Uber genetische Zusammenhinge grosser Epen mit der Ballade — vgl. R. Koskimies. 
Theorie des Romans, Helsinki 1935, S. 38—39. 
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bundenen Konsequenzen des epischen Charakters der Ballade verfolgen will, so 
sollte man vor allem die Art und Weise erforschen, wie ihre Epik „entfirbt”, ihr 
episches Gepriige verwischt, iibermalt, abgeschwicht oder gar in ihren Wesens- 
ziigen modifiziert wird. 

Hier und da erscheint dies als Verwischung des Zeitabstands, als Ubergang 
des Berichts von der Vergangenheit in die Gegenwart, als Erzeugung der Iilusion, 
als ob das Geschehnis sich in der Gegenwart abspielte. So ist es z. B. in Goethes 
Ballade Der untreue Knabe: die Fabel bezieht sich auf ein in der Vergangenheit 
zuriickliegendes Geschehnis und diesem entsprechend beginnt der Erzahler mit 
der Schilderung in der Vergangenheitsform so wie man iiber zeitlich entlegene 
Ereignisse spricht: 

Es war ein Knabe frech genung, 
War erst aus Frankreich kommen, 
Der hatt* ein armes Midel jung 
Gar oft in Arm genommen .... 

Auf dem Hóhepunki der Ballade jedoch indert der Erziihler den Ton des Berichts, 
so dass der Eindruck gewonnen wird, als ob das Geschehen in der Jetztzeit, 
im gegenwirtigen Augenblick sich abwickelt, und das bei gleichzeitiger 
Entwicklung der Erziihlung: 

Und reit't in Blitz und Wetterschein 
Gemiuerwerk entgegen, 
Bind'ts Pferd hauss'an und kriecht hinein 
Und duckt sich vor dem Regen. 
Und wie er tappt und wie er fiihit 
Sich unter ihm die Erd” erwiihit: 
Er stiirzt wohl hundert Klafter 20. 

20 Noch deutlicher wird diese Erscheinung in Świteź von Mickiewicz; der Erzahler iibernimmt 
die Rolle des Zeugen, der das Geschehnis einst, vor langer Zeit, gesehen hat: 

.. eine Messe drum liess man erst singen, 
Und es erschien der Cyryner Kaplan. 
Trat an das Ufer, tat um die Gewande, 
Segnete, sprengte das Weihwasser aus... usw. 

Und plótzlich dndert er die Zeitform seiner Erziihlung; erzdhlt iiber die Geschchnisse so, 
als ob sie sich unmittelbar vor seinen Augen abspielten und wir alle, zusammen mit ihm Augen- 
zeugen derselben wiiren: 

Losung erschallet, sie stossen vom Strande, 
Bodenwarts sinket das Netz mit Gebraus. 
Sinkt und die Schwimmhólzer (wer es wohl dachte!) 
Reisst in den Abgrund es hinter sich her, 
Straff sind die Leinen, das Netz geht sachte: 
Fangen sie etwas, sie tragen nicht schwer! 

(Ubersetzt von Arthur Ernst Rutra: Adam Mickiewicz, Poetische Werke, Miinchen 1919, $, 7 fi.). 
— Ahnlich erziihit das Geschchen der Erzaihłer in der Ballade von Puschkin >Kemux (Der 

Brdutigam). 
. 
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Sci hilufig wird der cpische Charakter der Ballade abgewandeki, und źwar durch 
die Begrenzung der Reichweite der Fubel, durch die dynamische Darstellung des 
Geschchenseriuufs, die mii Hilfe der Ancinanderrcihung ciniger Fragmienie er 
reicht wird. durch die Verdichtung der Erzihlung in dic cngen Rahmcen einer knapp 
dargesietlien Begebenheit. Die Rache von Uhland ist cin Beispiel fir tine typisch 
balladenhaft gedriingie. aber gehalwolle Miucilung der Begebenheiten. Die Ballade 
rom vertriebenen und zuriickkcelrenden Grafen von Goethe zeigi, wie cine brcit ange- 
legie Fabel des Gedichis in einem Geschchen sich konzentriert und diec ruhige. 
brciie Erzihłung schłiessłich zur dramatischen Steigerung bis zum Kuiminations- 
punkt fiihst. Andcre Beispiele liefert die polnische Pocsie: Nieznajomy (Der 
Unbekannie) xon Alexander Chodźko. Ałpuhara von Mickiewicz, Rusalka (Die 
Nymphe) aus der Żmija von Słowacki. Jedes dieser Gedichie verwirklichi 
cine andere Metlode der Begrenzung der Reichwelie der Fabel: In der ersten 
Ballade Acrzichtie u. a. der Dichter auf die Alwissenheit des Epikers (daher auch 
das scheinbar Gibeimnisvole. das schon im Tiiel angedcutet - bis zum Schluss 
bewahrt bleibt). in der zwciten wirkt die Verdichtung der Geschchnisse. in Gor drii- 
ien wiederum - die fragmeniarische Art ihrer Darstellung. 

In anderen Werken wird der epischo Charakter der Erzdhlung durch die Zer- 
sórung der distanzierien, tmotionellen Halitung des Erzahlers geschwicht. Aus 
dem absciis sichenden. unbciciligten Beobachter wird er zum aktiven Teinchme! 
jencr Geschehnisse. manchmał sogar zur Haupigestalt derselben. Der Berichi 
verliert scine scheinbare Objektivitit und Ruhc, wird emotioncll crregt. ziel oiten- 
sichtlich nich: nur zur Skizzierung des Geschchensablaufs, sondern auch dazu. 
das Erlchen des Erzaihiers zu veramschaulichen. 

Die lyrische Einfiihrung in die skizzenhafi umrissene Lpisode des balladen- 
artigen Łiedes Łorełeł +6n Heine, die melodische Sangbarkcit ihrer Stoplien, die 
Suggestion der Katastrophe (und nicht der Berichi iiber dicse!be) in der Form 
der persónlichen Uberzcugung des Erzdihle:s, de: hier ats Triger der Lyrik erśche!u 

all das sind die deutlichsien Bcispiełe fiir die lyrische Gestaktung der Erzihlung. 
Eine iibnlich> Aufgube orfltlt die Einfiihrung der persóniichen Note in dem, den 
Kindern vorg"ungentn Lied aus der obenerwihnien Ballade von Goethe „vom ver- 
tricbenen und zuriiekkchrenden Grafen": in dieser Richiung wirkt auch die stiin- 
dige Wiederhoiung ihres Refrains: „.Dic Kinder. sie kóren e» gerne”. Dicselbe Funk- 
on ibernimmi auch das Leitmowv des Henkers und der Refrain der mitileren 
Strophen aus der Ballade von Heine Ririer Olaf: „Dur Henker steli vor der Tire" 

Świteć und To lubię (Das mag ich) von Mickiewicz. Duma o Hacławie Rze- 
wuskim (Duma von Wacław Rzewuski) von Słowacki und Pocztylion (Der Postil- 
lion) von Syrokomia kónnen als Beispiele dienen. auf weich verschiedenc Arien 
die Zerstórung der Distanz einer lcidenschaftslosen. epischen Erzaihlweisc durch- 
gefiihrt werden und welch verschiedenariige Bedcutung sie fiir das Kiinstlerische 
der Dichtung gewinnen kann, Ein Erzahler, der in seinen Erlebnissen deutlich 
individualisiert ist. cin Erzaihler. der an den Begebenheiten selbst tellnnemt emt- 
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wtder als Nebenfigur. oder als Hauptheld der Handlung, und vin Erzihier. der 
nur durch die Atmosphiire der sprachlichen Gestaltung der Aussage dem Emp- 
finger seine cigenc, cmotionelle und reflexierende Deutung der Fabel zu suggerie- 
ren wciss _ das sind Betspiele fiir die Abschaffung der schcinbar objektiven Dis- 
tanz der epischen Erzihlwcise in der Ballade-". 

29 

Das Bestreben, diec Erzdhlweise lvrisch zu gestalten. ist gar nicht das Haupt- 
symptom des lyrischen Elements in der Ballade. Es ist viclmehr die Folge der Haum- 
grundsitze der Galiung. die den Elementen der Fabel die Rolle cincs Fuktors 
zuwcisen. wełcher in ersier Łinie dem lyrischen Ausdruck der Dichtung xls Ganzes 
dicnen soll. Der Handlungsablauf, die daran betelłigien Gestalen. Fragmenie 
der Weli, in der sie sich bewegen — alł das wird in die Ballade als cin Gefiige von 
Mitteln cingefiihrt, die den lyrischen ..Sinn" der Dichtung bczeichnen, dem Leser 
die als Folgen seines Mitgefiihls mii den Śchicksalen der Gestalten entstandenen 
Reflcxionen und Gufihle unterschicben. die scheinbar in einem lyrischen Sinne 
iber die Verhdhinisse und Gesclze dcs hinier der Gegenstindlichkcit des in der 
Balladc gezeichncten Lebens sich ableben. 

Die Folgen dieser lyrischen Grundłage in der Baliade eliminieren von vorn- 
hercin dic Formuberung des ..Sinnes" der Erzahłung mu Fliife unmittelhaten. 
klaren und cindeutigen Ausdrucks. Ein unverschlcierier Kommnentar des Erzdhiers. 
scine didaktisch-moralisicrenden Sentenzen. celne klar ausgedriickie, emotionelle 
oder gedankliche Reaktion, welche der Dichter beim Leser uuszulósen such, all 
das zerstórt in der Regel diec bcabsichiuigie Wirkung der Ballade. thr lyrischer 
Charakter cerfordurt, alle Einwirkunpsniuttiel auf diskrete. unauitillige Suggcestio- 
nen zuriickzufiilncen. die dem Leser nach der Art typischer Gestaltungen der Lyrik 
ueboten werden. 

Unter diesen sind an erster Stellc die unmiuelbaren Zusammensiteliungen von 
TFatsachen. Gesiałten oder Situationen, die auf Analogic oder Kontrast, haufig 
auf beiden zugleich aufgebauten Parallelismen der Fabel. zu nenncn. Zusammen- 
stellungen. die aber keine unmittelbare und deutliche Interpretation des Erzih- 
lers, kcine offenkundigen Zusammenfassungen ihres Gefiihls- oder Gedankcnaus- 
drucks enthalicn. Manchmał nimmt dies die Form der Zwei- oder Drcistrahnig- 
kcii des Geschchensverlaufs an, und zwar zu dem Zweck, den in der Aneinandcr- 
rcihung dieser Linicn verborgenecn Sinn herauszustreichen und zu betonen. In der 
polnischen Poesie treffen wir diese Erscheinung z. B. bei Staff in Balluda o daro- 
wanym sercu (Ballade vom geschenkien Herzen. ahnlich auch bei Osirowska in 

RZ 3 Aus der russischen Poesic — vgl. Puschkin, Hepnus mai, Lermontow Ba.niaca („Ky ta. 
tk RPOROPAO....”, ausserdem scin Bosdynnti Kopaó4b (Nachahmung der Ballade von J. Ch. Zedlitz 
Das Geisterschii) ) oder auch den Plauderton der Frzahlung des Husaren in der Ballade son Pusch- 
kin Fycap. 
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der Baśń o trzech siostrach (Mdrchen von den drei Schwestern). Haiifig nimmt dies 
den Charakter der Kontrastzusammenstellung an, welcher dank der lyrischen 
Suggestion nicht nur die Stimmung, sondern auch die allgemeine Richtung des 
so skizzierten Motivs unterworfen wird. Eine solche Funktion iibt z. B. der Frage- 
und Antwortaustausch zweier unbekannter Gestalten aus der Uhlandschen Ballade 
Das Schloss am Meere aus; auf eine andere Art lóst diese Aufgabe L. Hólty in der 
Ballade Der Singer und die Kónigsmaid, in der die Katastrophe des Sangers vom 
Leser erahnt und empfunden werden soll, und das nicht nur dank der Andeutung 
im Refrain: „O weh ihm, er konnte nicht schweigen!”, sondern auch dank der 
Anspielungen auf die gedriickte Stimmung in der letzten Strophe: 

Der Mond schien traurig, das Henkerbeil klang, 
Der Sturmwind pfiff einen Grabgesang.... 

Manchmal wird in der Erzahlung der volkstiimliche Parallelismus verwirklicht 
und indem das Menschenlos dem Naturgeschehen gegeniibergestellt wird, vet- 
wandelt sich die epische Relation zum. System von miteinander verkniipften Anspie- 
lungen, welche einen analogen Tatsacheninhalt aus der Naturwelt benutzend, die 
Suggestion der allgemeinen Abgerissenheit der so dargesteliten Begebenheit schaffen. 
So ist es z. B. in einem alten Volkslied: 

Es fiel ein Reif in der Friihlingsnacht, 
er fiel auf die zarten Blaubliimelein, 
sie sind verwelket, verdorret. 
Ein Knabe hatte ein Miigdlein lieb, 
sie flohen beide von Hause fort, 
es wussten's nicht Vater noch Mutter. 
Sie sind gewandert wohl hin und her, 
sie hatten nirgends Gliick noch Stern, 
sie sind verdorben, gestorben 22. 

22 „Es fiel ein Reif...” Nach einer alten Volksweise, zitiert nach dem Deutschen Balladenbuch, 
hrsg. von Fritz Zchech, (1959), S. 109. Ausdrucksvoller und reicher wird das Prinzip des Paral- 
lelismus im Gedicht von K. Ujejski, Fantazja nad zabitą dziewczyną (Phantasie iiber ein ermor- 
detes Madchen), aus der polnischen Literatur verwirklicht: 

Na kurhanie, nad krynicą 
Smutniała kalina; 

Z zapłakaną tam źrenicą 
Uklękła dziewczyna. 

- „Jak ja mogę być wesołą, 
Kiedy zdrój w żałobie. 

Jak tu z ziemi podnieść czoło, 
Kiedy matka w grobie”. 

Leciał krasy ptak do wody 
I ujrzał kalinę; 

Wybiegł z strzelbą panicz młody. 
IT ujrzał dziewczynę. 
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RARE Śa" Emi 

Anders benutzte Goethe dasselbe Prinzip des Parallelismus in der Rede und 
Gegenrede zwischen dem verliebten Jiingling und dem Bach in der Ballade Der 
Junggeselle und der Miihlbach. 

- „Oj, kalino! Nocą ciemną 
Daj mi jagód swoich. 

Oj, dziewczyno! Pójdź, pójdź ze mną 
Do pałaców moich”. 

„Pełne krwi jagody u mnie, 
To krew z nich wytryśnie! 

Już ten moim będzie w trumnie, 
Kto mnie raz uściśnie!” 

„Oj, kalino! Tu usiędę, 
By ci wiecznie śpiewać. 

Oj, dziewczyno! Ja cię będę 
Na sercu ogrzewać”. 

I nagięła się kalina 
Do ptaka krasnego 

I skłoniła się dziewczyna 
W ramiona lubego. 

Nie wiem, jakim pan wyrodny 
Pozbył ją sposobem. 

Dość, że uciekł ptak swobodny 
Z zakrwawionym dziobem. 

Rohiibersetzung obiger Ballade: 

Auf dem Grabe, an der Quelle trauerte ein Schneeballbaum; 
mit verweinten Augen kniete nieder dort ein Magdelein. 

— „Wie kann ich fróhlich sein, wenn die Quelle trauert. 
Wie das Haupt erheben, wenn die Mutter im Grabe”. 

Kam ein schóner Vogel zum Wasser und erblickte den Schneeballbaum, 
Lief ein junger Edelmann mit Gewehr — erblickte das Miigdelein. 

— „O Schneeballbiumchen, gib mir in dunkler Nacht von Deinen Beeren. 
O Madchen, komm, komm mit in meine Paliste”. 

— „VWoll Blut sind meine Beeren — Blut quillt aus ihnen hervor. 
Der wird mein sein im Sarge, der mich einmal umarmt”. 

— „O Schneeballbiumchen! Hier setz ich mich nieder, um dir ewig zu singen 
O Midchen — Dich werde ich auf meinem Herzen wirmen”. 

So beugte sich das Baumchen zu dem schónen Vogel. 
Es sank das Midchen in die Arme des Geliebten. 

Ich weiss nicht, wie der bóse Herr sich ihrer entledigte, 
Genug, dass der freie Vogel davonflog mit blutigem Schnabel. 

Aus der Sammlung Kwiaty bez woni (Blumen ohne Duft), Lwów 1848, $. 85—87. Das Gedicht 
wurde als Epilog zum Drama von K. Szajnocha, Panicz i dziewczyna (Der Herr und das Midchen) 
geschrieben. 

zagadnienia Rodzajów Literackich, t. IV, z. 2 8 
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Die Kunst, eine Erzihlung mit der Atmosphare lyrischer Vieldeutigkeit durch 
Benutzung der Methode zarter Anspielungen in den Knotenpunkten zu durch- 
dringen, die Kunst des Andeutens und Verschweigens, schliesslich der Zauber des 
Halbdunkels, der nur ein Fragment der dargestellten Begebenheit auftauchen lasst, 
bilden die Grundlage der lyrichen Einkleidung, die die epische Struktur der Ballade 
umpriigt. Deshalb wurden schon seit langem diese in den Komplex ihrer Gattungs- 
merkmale einbezogen23. Indem diese Faktoren den Leser aus dem passiven Auf- 
nehmen der in der Erzihlung mitgeteilten Fabel heraustreten lassen, aktivisieren 
gie seine Gefiihlshaltung und zwingen ihn, die Schicksale der Gestalten mitzuerleben. 
Unter diesen Umstinden wird die Ballade zur Aussage, die nicht so sehr erzadhlt, 
als vielmehr dem Leser den Gang der Begebenheiten eingibt und ihren lyrischen 
„Sinn” ausdriickt. 

Diesen Zwecken dienen alle Methoden einer echt lyrischen Poetisierung der 
Erzihlung und der Schaffung einer Suggestion, dass hinter der wórtlichen Begriffs- 
schicht ein tieferer Sinn durchdringt, der bis zum letzten Grund des eigentlichen 
Wesens dieser dargestellten Begebenheiten reicht: Eine Wiederholung von Worten, 
Ausdriicken oder Situationen; Kehrreime die mit dem Gang der Erzahlung scheinbar 
wenig verbunden sind; Zwei- und Dreistrihnigkeit der Fabel als auch der Phra- 
seologie, die in einigen Wendungen den Handlungsablauf entwickeln; die kunst- 
volle Metaphorik, die den Kreis der Assoziationen bereichert, die Anspielungen 
der Aussage vertiefen und manchmal sogar bis zur Allegorisierung der Gestalten 
oder Szenen fiihren; die ungewóhnliche Verbindung von Motiven, und zwar so, 
dass sie tiefer liegende, symbolische Bedeutung ahnen lassen — mit einem Wort: 
alles, was in den theoretischen Abhandlungen iiber die Ballade gewóhnlich als Aus- 
schmiickung ihrer Einkleidung bezeichnet wird. Doch geht es gar nicht bei der Anwen- 
dung der obengenannten Elemente des Balladenstils um das Dekorative, auch bezwek- 
ken sie keineswegs die Ausschmiickung durch das literarisch Kiinstlerische. Ihre 
kiinstlerische Motivierung liegt tief in den Struktureigenschaften der Ballade als Gat- 
tung, die ihre Aussage in den Kategorien lyrischer Eingebung einer reicheren, tieferen 
Begriffsschicht gestaltet. Beispiele bedeutsamer, lyrischer Refrains in deutschen 
Balladen wurden schon in den obigen Ausfiihrungen zitiert (Goethe, Ballade vom 
vertriebenen und zuriickkehrenden Grafen; Heine, Ritter Olaf; Hólty, Der Sdnger 
und die Kónigsmaid). Die lyrische Funktion iiben auch andere Wiederholungen 
von Situationen oder Faktoren oder auch Parallelismus-Zusammenstellungen aus, 
wie z. B. in der Ballade von Uhland, Der Wirtin Tóchterlein, Eichendorff, Das 
zerbrochene Ringlein oder von Mórike, Zwei Liebchen. In der polnischen Literatur 
bilden die Balladen Szubienica Zawiszy (Zawiszas Galgen) von Ehrenberg; Ballada 
o cyganie (Die Ballade vom Zigeuner) von Tetmajer; Pieśń o burmistrzance (Das 
Lied von der Biirgermeisterstochter) von Kasprowicz — Beispiele, in denen die 
łyrische Methode der Erziihlung besonders deutlich zum Ausdruck kommt. 

23 Vgl. Neumann, op. cit., S. 7. 
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Mit diesen Tendenzen der Baladc wirken auch die Elemente dus Verses und 
dur Fongcbung mii. Auch sie untersireichen dus Besondere in der Erzaihlungs- 
strukiur und erzielen umiso erfolgreicho". je starkur sie die Gesetze des im Gedicht 
herrschenden Metrums hervorheben, ju dcutlicher sie an den Gesang als urspriing- 
lichs Form des gesellschafilichen Vortrags der Baade unkniipfen. Das Łiedhafie 
dcs Gedichts, also das metriseh Ausdrucksvolle der ihythnuischen łneruon, in der 
poinischen Baladc schr oft auf dem quantitierend-akzeniuierenden System auf- 
pebaut 3, das rhythmische Wogen sich stets wiederholender gleichgebauter Strophen- 
sysieme, das Unierordnen der Satz- und Zceilenliinge und der Gang der Tonge- 
bung dcs rhythmischen Pulsierens des Gedichis -das sind Haupifaktoren, die 
dice Erzahiweisc der Ballade in unscrem Emplinden .sangbar" erscheinen lassen. 
Dice Liedhaftiigkeit "| nichi nur als eine durch Ursprung der Gaitung motivierte. 
sondern auch als cimc Art der lyrischen Umprigung der Erzahlung -- wichst 
somit zur Bedeutung der gatungsmissigen Haupieigenschaften der Ballude heran. 

4 

Die Neigung zum Dramatischen verbindct man gewólhniich mi ihrem Ursprung: 
mdem sie gesungen oder vorgetragen und vom TFanz begleitet wurde, befand sie 
sich bereits in ihrer ersten Entwicklungsphase unter den Dichtungen. die auf eine 
dramatische Wirkung berechnet waren; also war sie cine Vorstufe der auf der 
Biihne sich abspielendcn Handlung25, Wichtiycr aber schetnen die strukturellen 
Fołgen der Gattung als einer Dichtung von geringem Ausmass zu sein. die in einem 
verhiiltnismissig kłeinen Raum die Gesamthelt ciner vorwicgend erschiitternden 
Begebenhejt konzentrieren. In dieser Situation wurde nicht die epische Breite, sondern 
die dramatische Verdichtung und Vergegenwirtigung zum naiiirlichen Gebot der 
Balladenkonstruktion. Je lcichter man die Fabel einer Ballade als den Gang ciner 
einfachen Handlung darstellen kann, je wirksamer sich die Hauptbegebenhcit in 
der balladischen Śchilderung vergegenwirtigen lasst, so dass sie sich vor unscren 
Augen abspiclt. je entschiedcner der Stoff der Fabel in der Aussage die Verdichiung 
zusinumengcdringter Kontrastwirkungen erreicht - desto starker wirkt die Ballade 
durch dic dramaiischen Elcmente ihres Aufbaus. 

Dic Dramatisiciung der Balladc wird auf verschiedene Wecise erreicht. Schr 

24 Daher auch die besonderc Bevorzugung dreisilbiger Versmassc in der Balude, die als 
tiehr monoton gelten und dadurch dice sangbare Einfórmigkcit der rhythmischen Wogen des Be- 
richts begiinstigen. (Vgl. B. DuxenG6ayM, Me.oduka pycckoco .iupuueckoco cmuxao, Petersburg 
1922, S. 95- 96). 

25 Vgl. W. Scholz, Gedanken zum Drama, Miinchen und Leipzig 1905, $. 30 ZŁ: der Autor 
first iibrigens im welteren Sinne diejenigen Faktoren auf, die es bewirken, dass die Ballude „eine Vor- 
sluie des Dramas" wird; die erste Stelle rdumt er dabei der Deklamation cin. Auf eine Verwandt- 
schaft zwischen BuHade und Drama, sowohi in den ersten Etappen threr Entuickiung als auch 
in den spiiterch Perioden. wcisen auch die Arbciten von Kayser hin. op. cji. $.2 3. Neumann, 
op. cit. Ś. 5 u. a. 
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oft ist es die ginzlich oder teilweise durchgefiihrte Ausschaliung der epischen 
Erzahiweise zugunsten des Zwiegesprichs oder des dramatisch gestalteten Dialogs. 
Goethes Erlkónig, die schottische Ballade von Eduard dem VWatermórder, ihre 
Paraphrase im Munde des Pagen aus Maria Stuart von Słowacki sind die konsequen- 
testen kiinstlerischen Gestaltungen dieser Tendenzen. Nicht jede Ballade gelangt 
naturgemiss zu einer so einheitlichen Gestaltung ihrer Struktur; viele behalten 
ihre epische Erzahlweise, die sie mit einer grósseren oder kleineren Dosis von Aus- 
sagen, die in den Mund handelnder Personen gelegt werden, verbinden. In den 
hiiufigsten Fźllen werden aber weder Dialog noch Monolog zum Hauptmerkmal 
der strukturellen Dramatisierung der Ballade, sondern ein anderer, dramatisch 
vergegenwartigter und fiir sie besonders charakteristischer Erzahlungstyp. In dieser 
Auffassung hórt die Erziihlweise auf, eine Vermittlerin von Berichten iiber das 
Vergangene zu sein, sie wird dagegen zum Bericht des Augenzeugen, der den Lauf 
der Begebenheiten gleichzeitig mit ihrem Fortgang vor seinen Augen erzahlt26: 
Dies verstirkt natiirlich die Dynamik der Aussage: die Handlung der Dichtung 
ist bereits im vollen Gange, aber ihr Schluss ist noch niemandem, auch dem Er- 
zahbler selbst, nicht bekannt. 

Dieses Streben der Ballade nach Steigerung der dramatischen Spannung wird 
zum zweiten Faktor, der neben den strukturellen Umprigungen iiber die Mehrzahl 
ihrer Dramatisierungsarten entscheidet. Eine dieser Arten ist die Tendenz, die 
gedringtestie Kiirze in der Darstellung des Handlungsganges zu erzielen. Dies 
erreicht die Ballade entweder durch die Verdichtung der Erzahlung, die fast aus- 
schliesslich um eine einzige Gipfelsituation sich konzentriert, oder durch die Schil- 
derung einiger wichtiger Wendepunkte der Handlung unter Ausschaltung aller in- 
direkten Episoden, als auch derjenigen Momente der Fabel, die jenen geschilderten 
Episoden vorangehen oder diese abschliessen?7. 

Daher wird in der Ballade so oft die Methode angewandt, nach der die Erzih- 
lung gleich am Anfang mitten in die Handlung hineingreift. Daher erfolgt auch 
die Tendenz, nur einige wichtigste Personen der Erzadhlung und Momente der 
Handlung selbst in den Vordergrund zu stellen, wobei gleichzeitig eine breitere 
oder ausfiihrlichere Umschreibung der Welt, in der sich alles abspielt, womóglich 
beschrinkt wird. Daher auch jene Skizzenhaftigkeit der Erzahlung, was Kommen- 
tare, Interpretationen oder Verbindungen zwischen den einzelne Episoden der 
Begebenheit schildernden Fragmenten der Handlung anbetrifft. Die Handlung der 
Werke dieser Art spielt sich gewissermassen selbstindig ab und der Leser beob- 
achtet unmittelbar ihren Ablauf, der ihm lediglich in zwei oder drei aneinander- 
gereihten Szenen gezeigt wird. In einer solchen Aufstellung dreier Szenen, die 
nebeneinander gestellt sind, entwickelt sich z. B. die Ballade von Strachwitz. Dziwy 

26 Vgl. das auf S$. 109 zitierte Beispiel. 
27 Beobachtet wurde das schon lange; vgl. R. Lehmann, Deutsche Poetik, Miinchen 1908, 

S. 185. 
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(Seltsamkeiten) von Zmorski, Nad Wisły wodami (Am Ujer der Weichsel) 
von Wolski, Piosnka chłopska (Das Bauernliedchen) von Wojkowska, in cinem 
gewissen Grad auch Czaty (Auf der Lauer) von Mickiewicz — diese Werke aus 
der polnischen Literatur sind Beispiele fiir die genannten Arten der dramatischen 
Steigerung in der Ballade. 

In Werken mit ciner breiteren, cpisch angclegten Fabel erziell man die Ver- 
dichtung der dramatischen Dynamik der Erzahlung nicht selten mit Hilfe cines 
entsprechend konstruierten Geschehensablaufs. indem zu dicsem Zweck scharf 
umrissene Koniraste>3, plótziiche Wendungen der Handlung oder unerwartete. 
pointierte Lósungen verwendet werden. Hierfiir kónnie man eine ganze Reihe von 
Beispielen anfiihren: aus der polnischen Lieratur Wesele (Die Hochzeii) von 
Odyniec: Branka (Die Gefangene) von Kraszewski und Anty-Leonora (Anti-Leonore) 

von Ujejski. aber auch - tn teilweise abwcichendem Sinne - das Schlussfragrnent 
der Pani Twardowska (Frau Twardowska) von Mickiewicz; aus der russischen 
Poesie ZKenux (Der Brdutigam) von Puszkin. ba.niada („Kyna rak IHpOBOPHO... ) 
von Łermontow: unter den dcutschen Balladen zahlreiche, bereits genaunie Werke. 
wie z. B. die Ballade vom vertriebenen und zuriickkehrerden Grafen von Gocthe: 
auf unerwarteten Reaktionen ściner Heidin baut den Efekt der Uberraschung auch 
Fontanc auf, und zwar in sciner Barbara Allen. 

Dicse Tendenzen fiihren wiederum die Ballade zum epigrammatischen Kompu- 
silonsprinzip hin. Die ausdriickliche Neigung der Erzihlung zum Abschłuss. 
dic Unterordnung der ganzen Entwicklung des Motivs den Effekten, die sich auf 
der cine Uberraschung bergende Endszene konzentrieren, die epigrammatische 
Formulierung dc: Abschlusses - - all das stelt den Aufbau der Ballade in die Reihe 
der Formen, die gewóhniich den Dramen eigen sind. Gleichzeitig jedoch ver- 
binden sic ihn mit den Methoden einer lyrischen Aussageverdichtung. 

Das Zusammenwirken der łyrischen, epischen und dramatischen Elemmente in 
der Ballade dusseric sich wohl noch deutlicher im Bereich jener Funktionen, die 
von manchen Plinomenen des Verssysiems cerfiillt werden. Es sind in erster Linie 
ihr Sirophenbau und Kehrrehn. Von ihren lyrischen Funktionen. die u.a. die 
liedhafie Struktur der Dichtung stirker hervorheben. wurde schon gesprochen?9. 
Aber Sirophen und Kchrrcime wirken auch mit der Dramatisierung der Baliade 
mit. Die Notwendigkeit, einzelne abgesonderte Handlungsctappen im Rahmen 
dautonomer, scharf getrennter Strophen zu schliessen, schiitzt die Erzihlung vor 
epischer Breite und Behaglichkeit. hemmt die Neigung des Erziihlers, die ihn 
interessicrenden Fabchnotive ałlzu weit auszuspinnen, erlaubt ihm, nur aus- 
gewihlie, wichtigste Episoden der Handlung zusammenzustellen, ohne sie auf 
eine epische Art miteinander zu verbinden. veranlasst ihn schiiesslich, auf 
cine cpisch-fliessende Erzahlwcise zu verzichien. indem sie ihm die bequemste 

28 Vgl. Lehmann, op. ci. S$. 194. 
=" Ng Kapitel TI. 
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Konstruktionslósung in der Form seiniger, in Rahmen der Strophen einge- 
schlossenen Glieder der Erzihlung nahelegt. Dadurch iibernchmen die Strophen 
und ihre Systeme die Rolle der Szenen oder Akte30. 

Eine ihnliche Aufgabe fallt den Kehrreimen zu. Sie kehren an bestimmten 
Stellen immer wieder und signalisieren — iihnlich wie der waihrend der Theater- 
vorstellung fallende Vorhang — die Grenzen jener strophischen Szenen oder Akte. 
Sie werden also zu einen dramatischen Mittel, das nicht nur die wichtigeren Ab- 
schnitte der Versaussage abgrenzt, sondern auch jeden Schritt auf dem Wege der 
Handlung zu ihrer Lósung bezeichnet, denn trotz der Wiederholung immer des- 
selben, oder nur wenig geinderten Ausdrucks bei jeder Wiederkehr des Kehrrei- 
mes gewinnt er — infolge des Zusammenpralls mit stets neuen Situationen des 
Kontextes — immer wieder eine neue, mehr oder weniger modifizierte Bedeutung 
und damit betont er den Rhythmus der gleichzeitigen Anderungen in der sprung- 
weise sich fortbewegenden Handlung. Die Worte des Kehrreimes spielen dann mit 
verschiedenen. Schattierungen ihrer Bedeutung mit und eine geschickte Deklamation 
kann ihnen mit Hilfe von Intonationssignalen die Suggestion einer vieldeutigen 
Tiefe verleihen. In solchen Fallen wird der Kehrreim zum Massstab der inneren 
Entwicklung der in der Ballade dargestellten Begebenheit31. 

A 

Es ist nicht schwer, als weitere Konsequenz der dramatischen Neigungen der 
Ballade ihre Anniherung an die Novelle zu erblicken, und zwar vor allem in den 
Gestaltungsarten ihres Stoffes. Man kónnte behaupten, dass sich in dieser Hin- 
sicht die Ballade so zum Epos verhilt wie die Novelle zum Roman. Nicht ein breit 
angelegtes Gemżlde, nicht ein langsam fliessender breiter Fluss, nicht eine weite, 
reiche hiigellige Landschaft, sondern ein momentan aufgenommenes Schatten- 
bild, ein schnell dahineilender, schiumender Bach, steil emporhebende und jah 
fallende Bóschungen eines Bergesgipfels — geben ein rechtes Bild der Baliade wie 
der Novelle. Es handelt sich bei beiden Arten der literarischen Aussage nicht nur 
um den knappen Rahmen der Fabel, auch nicht nur um eine betrichtliche Beschrin- 
kung der Zahl der Begebenheiten, Personen und Motive, und auch nicht nur um 
die skizzenhafte, sparsame Methode der Aufdeckung von Fragmenten der dargestell- 
ten Welt. Es handelt sich auch um ein rasches, manchmal sogar ein immer gewalti- 
ger steigendes Tempo der Handlung, um eine solche Auffassung aller Episoden 
der Begebenheit, dass keine davon das wichtigste Kulminationsmoment verdecke, 
um die Erhaltung einer eingipfligen Erzihlungslinie, wo alle Wege in einem sorg- 
faltig vorbereiteten Punkt poetischer Wirkung konzentriert werden. 

30 Vgl. Scholz, op. cit., $. 36; W. Schmidt, Entwicklung der Volksballaden, „Anglia”, Zeit- 
schrift fiir englische Philologie, Bd. LVII, 1933, S. 121—123; G. Rosenhagen, Die Strophe in 
der deutschen klassischen Ballade, Hamburg 1903. u. a. 

31 Vgl. Rosenhagen, op. cit., S. 19—21; Scholz, op. cit., $. 36—37 u. a. 
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Die Ballade — ahnlich wie die Novelle — hat keine Zeit fiir die Beobachtung 
von Einzelheiten, die neben dem Hauptgegenstand ihrer Erzihlung auftreten; sie 
hat auch keine Zeit fiir kleinliche Anałyse der Gestalten, Begebenheiten und dieser 
Ausschnitte aus der Welt, die sie in ihrem schnellen Gang zur Lósung zu fixieren 
vermag. [m Rahmen ihrer kiinstlerischen Móglichkeiten befinden sich weder die 
Wiedergabe der Seelenentwicklung des Helden und der reichen Mannigfaltigkeit 
seiner Erlebnisse noch das historische Studium der Epoche und die malerische 
Abbildung einer reichen Landschaft. Ja, sie kann die stimmungsvolle Schónheit 
dieser Landschaft erfassen, die Atmosphaire der Epoche andeuten, den Eindruck 
eines authentischen Erlebnisses wiedergeben, aber sie kann das nur in einem Augen- 
blick, in einigen nur skizzenhaft umrissenen Motiven, in Allusionen und Suggestio- 
nen, die dem Leser lediglich eine allgemeine Richtung der visuellen, stimmhaften 
oder reflexiven Konkretisierung der Dichtung verwirklichen. 

All das sind ebenfalls Merkmale einer novellistischen Gestaltung des Fabel- 
stoffes. Und wenn es eine traditionelle Verbindung der Novelle mit der Prosa und 
der Ballade mit dem Gedicht nicht giibe, so wiire es gar nicht einfach, die Grenzen 
zwischen den Bereichen dieser beiden Gattungen festzustellen. Es geniigt nur, der 
Ballade den Ton einer ,poetischen”, versifizierten Erzahlung abzunehmen und 
schon formt sich das Ding in eine novellistische Erzahlung oder eine literarische 
Schópfung unbestimmter Gattung um. Man kann sich hierbei auf den Eindruck 
berufen, den der heutige Leser geniesst, wenn er deutsche oder englische Balladen 
in polnischen Prosaiibersetzungen aus der Zeit der sogenannten romantischen 
Balladomanie liest. Als Beispiele kónnen auch manche Erziihlungen aus derselben 
Zeit dienen, deren Stoff aus den balladischen Fabelmotiven geschópft wurde, u.a. 
eine auf der Grundlage der Biirgerschen Lenore aufgebaute Erzdhlung32. Es ge- 
niigt aber, dass die Prosa dieser, aus der Ballade erwachsenden Erzahlung, andere, 
nicht versartige Formen poetischer Konstruktion und poetischen Rhythmus annimmt, 
und plótzlich wird sie fiir uns zur Ballade oder zur Dichtung aus dem Grenzgebiet 
der Ballade und Novelle. Eine solche Dichtung ist z. B. Czarna tanecznica (Die 
schwarze Tdnzerin) von K. Gaszyński: ihre Fabel, die ihren Motiven und der Ge- 
staltung des Stoffes nach als typisch balladenhaft gelten kann, fasste der Dichter 
in Prosaform; aber diese Prosa ist rhythmisiert, und zwar nicht nur durch eine 
syntaktische Regelung und die Einteilung der Erziihlweise in gróssere Abschnitte, 
die im Gedicht die Rolle der Strophen iibernehmen, sondern auch dank ihrer laut- 
lichen Ubereinstimmung, die — ihnlich wie die Reime — die Grenzen jener Ab- 
schnitte bestimmen und auch dank den stilistischen und Intonationssignalen des 
„poetischen” Charakters der Erziihlung. Deshalb entfernt sich das Gedicht als 

32 Vgl. z. B. in der polnischen Literatur: X. G. [odebski?], Oblubieniec grobowy (Der Grab- 
brdiutigam), „Flora. Rocznik damski”, 1821, S. 12—21; anonyme Erzihlung Małżonek-upiór 
(Gespenst-Gatte), „Tygodnik Wileński”, III 1822, S. 17—31; „die Ubersetzung aus dem Engli- 
schen” von N. A. Kumelski, Upiór mężem, „Dziennik Wiedeński”, I 1826 („Literatura nadobna”), 
S. 113—124). 
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Ganzes nicht so sehr von dem im allgemeinen angenommenen Begriff der Ballade, 
dass der Verfasser es in die Gruppe der hinsichtlich ihrer Gattung eben so genannten 
Werke nicht unterbringen kónnte33. 

Diese Verwandtschaft der Ballade mit der Novelle zeigt sich auch bei der 
Festlegung ihrer Gattungsgrenzen. Jene Beschrankung des Stoffes und seine ein- 
gipflige Konzentration in der Richtung der dramatisch einheitlichen Handlung, 
kónnen nimlich nicht allzu weit gehen. Man hat ihnen eine Grenze vorgezeichnet, 
hinter der schon das Gebiet der literarisch abweichenden Erscheinungen liegt. 
Eine scharfe Abgrenzungslinie lisst sich hier, wie iibrigens in allen Unterschei- 
dungen dieser Art, natiirlich nicht durchfiihren, aber man kann sie doch unschwer 
finden, sogar auf dem Wege von der Novelle zur Anekdote und von der Ballade 
zu „Fazetien” und Epigrammen mit einer eigenen Fabel. Uberali, wo nur diese 
Beschrinkung und Konzentration des Fabelstoffes zu einer Fabel hinfiihrt, die 
nur ein nacktes, fast abstraktes Skelett der Begebenheit ist, hórt ein Prosawerk 
auf — Novelle34 und eine Verserziihlung — Ballade zu sein. 

Denn die Fabel der Ballade darf sich in ein unbestimmtes Schema der Hand- 
lung, der Gestalten nicht verwandeln. Im Gegenteil: in dem knappen Bereich ihrer 
Motive soll sie in einem móglichst konkreten und iusserst individualisierten Material 
sich bewegen. Der wesentliche Sinn der Ballade steht in keinem Zusammenhang 
mit einer Unbestimmtheit der Darstellung oder mit der Bevorzugung typischer, 
sich wiederholender Erscheinungen; er erwichst aus der Art der Aussage, er solliiber 
die als einmalig und einzig gezeigten Begebenheiten und iiber die als konkrete, 
selbstindig regierende konstruierten Individuen durchblicken. 

6 

Ahnlich verhślt sich die Ausfiihrung einer lakonischen, sparsamen Einkleidungs- 
weise der Fabel. Im Aufbau eines pointierten Abschlusses der Ballade, in der Ge- 
staltung der Wendepunkte ihrer Handlung und in der plótzlichen, iiberraschenden 
Łósung der Erzahlung, soll die Wirkung der Wortgestaltungen rasch und blitzartig 
sein. Aber die Vorbereitung diesęr Wirkungen soli in mannigfacher Weise erfol- 
gen: bald — scharf und trocken, im Stil einer gedringten, lakonischen Knappheit. 
bald in einem weit ausgebauten, sinnreich konstruierten Gang der poetisch ver- 

zierten Erzahlweise. 
Eduard aus der altschottischen Ballade gesteht seiner Mutter nicht gleich den 

Vatermord cin: zuerst ist hier die Rede vón einem Geier, dann von einem Ross 
und erst bei der dritten Aussprache sagt er die ganze Wahrheit. Ahnlich verhalt 
es sich im zweiteń Teil der Ballade: den wichtigsten Umstand, namlich dass die 
Mutter ihn zu dieser Tat iiberredet hat, gibt die Ballade erst dann zu, als im Dialog 

"33 K. Gaszyński, Poezje (Poesien), Leipzig 1868, S. 188—193. j 
|. 34 Vgl. die: Unterscheidungen J. Putraments in Struktura nowel Prusa (Die Struktur der No- 

vellen von Prus), Wilno 1936, S. 13—15. 



Ubci die Strukiuriendenzen der Ballad 121 

der Mutter mit ihrem Sohn. nachdcm alie Folgen. die dieser Mord fiir den Mórder. 
seine Gatlin und Kindcs haben kann, genannt werden. die Frage fat: „Und was 
willst du lassen deiner Mutter teur?” (Nach Herders Stimmen der Vólker) 

Der Vater aus der Ballada o złotych kulach (Ballade von den gołdenen Kugeln) 
"en Staff sehickt auf diec Naciricht vom Einbruch der Feinde zucist den dltesien 
Sohn gegen den Feind, dann den mittłcren, sciiliesslich den jiingsicn und erst nach 
dem Tode aller drei geht cr selbst in den Kampf. Aber die Ballade. die auf die 
letzte, wichtigste Episode der Fabel hinzielt. versucht gar nicht ihren Weg zu kiirzen 
oder ihn mit Hilie lakonischer Berichte iiber vorhergehende, analog gebaute und 
fur die Erzahlung sekundairc Begebenheiten zu vereinfachen. Obwohl das Schick- 
sal des zweiten. und des dritten Bruders nicht anders ist als das des ersten. so were 
den sie doch in der Erzahiung ats gleichwertig betrachtct: indem aus jeder Episode 
cine kleine. selbstindige Szene gebildet wird. werden daraus Stufen gubuut. die 
dice Erziihlung zum Gipfelpunki, zum Kulminationsberichi <steigen lassen. 

Ahnlich handelt die Kindesinórderin aus Pieśń o burmistrzańce (Lied von der 
Burgcrmeisterstochter) von Kasprowicz: in der Fodesstunde wendet sie sich um 
H;ife nicht an die Mutter; sic flcht zuerst den Vater um Rettung an, dann dic Schwester 
und erst zuletzt, nachdem sic jedes Mał ihre ablchnende Haltung sieht. fo!gt de: 
Hauptteil der Fabcl. folgi die Episode mit der Muńiter35, 

Das hangt auch mit der friiher erwahnten Tendenz der Ballade. eine unmittel- 
bare, direkte Aussage zu vermciden, zusammen. was in der Folge zu einer biłd- 
haften Darstellung dusserer Symptome oder Endtcsultate dessen, was der Erzdh- 
łer zu sagen bcabsichtigte und was der Folgerung und Muimassung des schart- 
sinnigen Hórers uberlassen wird. Die Einzelhciten der Fabel werden dann als Symn- 
iome, Kennzeichen oder Signale weiterer, aligemceinerer. manchmal symbolischci 
Bedeutungen der in die Erzahlung cingefiihrten Motive betrachict. Dic Begeben- 
neiten, Situationen und Gestalicn werden glcichsarm von lnnen heraus. von cine: 
lyrischen Bedeutung der Ballade durchleuchtet. Auf diesem Grundsatz wird u. .. 
die crliuternde „Biłldermethode” der Entwicklung der Fabel in der Batikowa ballada 

(Batikballade) von liłakowiczówna gebaut. Dieselben Tendenzen befołgi uuch 
Rydel in Baśn o Kasi i królewiczu (Mdrchen von Kdtchen und dem Prirnzeny. wel- 
cher anstatt kurz und schlichi zu sagen, dass ein Siubenmidchen einen jungen 
Herin liebtc. jcnes Katchen schiłdert, wie sie Holz kleinspaltet. wie sie miu dem 
Kimer Wasser holt. wie sie den Fussboden und die Treppc schcucrt: dic Flnipi- 

"5 Die krscheinung ciner solchen ..Steigerung" innerhatb der Gefiihie, die die Łamilienglic- 
der miteinander verbinden. ist schr hiufig; in der deutschen literatur - vgl. die Baade von 
MN. Vogl. Das Erkenien, in der weder der Freund noch die Geliebte in dem Ankómmling eine ihnen 
nahestehende Person vermuten. erst die Mutter erkennt in ihm den nach vieljahriger Abwesen- 
kcit zuriickkebhrenden Sohn: gewóhnlich wird der hóchste Grad der Gefiihle nicht dem Vater. 
aczh nicht dem Bruder oder der Schwcster, ja sogar der Mutter zugeschrieben - - sondern der Ge- 
licbten. Vgl. z. B. K. Antoniewicz, Roman, M. Ossoryi. Tonący (Der Ertrinkendo) beide 
Raliaden stiitzen sich auf Motive aus der Volispoesie. 
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sache suggeriert er nur durch den Hinweis auf ein und dieselbe Richtung ihrer 
Gedanken; die alle zum Prinzen miinden. Auf żhnliche Weise zeigt Hugo von 
Hofmannsthal im Gedicht Die Beiden die innere Erregung der Hauptgestalten 
einzig durch die Betonung des zitternden Handedrucks. 

Diese ungerade, mehr literarische und verzierte, weitere und ldngere Fiihrung 
der Erzihlweise zu den Gipfelpunkten der Fabel muss aber immer durch konkrete 
Aufgaben in der Realisierung von Funktionen, die die Handlung der Dichtung 
zu erfiillen hat, motiviert werden. Bald wird sie als eine Hemmung der Handlung 
gebraucht, bald schildert sie die Kraft der sie bewegenden Faktoren, bald verstarkt 
sie die Spannung oder — umgekchrt — fiihrt sie Momente voriibergehender Ruhe 
cin. Dadurch eben unterscheidet sich diese Balladeneigenschaft von der „Verziert- 
heit” im Epos, wo sie infolge einer losen Verbindung mit dem Hauptverlauf der 
Handlung gewóhnlich in der Form der Abschweifungen erscheint36. 

Die Methoden, welche die Baliade bei der Verwirklichung ihrer Tendenzen 
gebraucht, kónnen sehr verschiedenartig sein. Aus den angefiihrten Beispielen 
ersicht man bereits, dass sehr oft Situations-Steigerungen, Wiederholungen ahn- 
licher Szenen oder Bilder und bildhafte Erliuterung der seelischen Haltung der 
Personen diesem Zwecke dienen; dieselbe Aufgabe haben auch Wort- und Fa- 
belwiederholungen, parallele oder antithetische Zusammenstellungen oder schein- 
bar abweichende Abschweifungen von der Haupthandlung mit einer anspielungs- 
reichen Bedeutung und dgl. 

7 

In einem der oben erwiihnten Abschnitte wurde schon iiber die Begrtenzung 
gesprochen, auf die die Ballade bei einer Einschrinkung des fabuliren Elements 
stósst und iiber welche sie nicht hinausgehen darf, wenn sie die schematische Abstrak- 
tion der Anekdote oder Fazetie vermeiden will. Noch deutlicher werden die Gattungs- 
grenzen der Ballade im Bereich der Gestaltung der Gipfelpunkte ihrer Handlung. 
Weder die Tendenz zur lakonischen Kiirze des Ausdrucks, noch das Bestreben. 
zur Einengung des Blickfeldes kann sich auf den Kulminationspunkt des Werkes 
beziehen, auf die. Notwendigkeit, iiber die Lósung der Handlung Aufschluss zu 
bieten. Diese Information kann zwar die poetische Suggestion vertreten — sie 
gewihrt einzig die Sicht auf den weiteren Handlungsablauf — aber die angedeutete 
Lósung der vorher erregten Spannung muss, nach der Ansicht einiger Theoretiker37, 
geniigend deutlich und eindeutig sein, wenn das Werk als Ballade angesehen wer- 
den soll. 

Auch hier — wie bei jedem Versuch, die literarischen Gattungen zu begrenzen 
— Iasst sich eine deutliche Grenzlinie nicht ziehen. Wie gewóhnlich kann man auch 
zwischen der Ballade mit ihrer deutlich dargestellten Lósung der Handlung und 

36 Vgl. Neumann, op. cit., S. 8. 
37 Op. cit., $. 8—9. 

z. 
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dem Lied, in dem die Motive die Situaiion nur »chwach skizzierenś>, Ubergangser- 
scheinungen antreffen, welche sich sowohl der cinen als auch der anderen Ricliung 
nihern. 

Eine Miittelstellung zwischen diesen Polen nimmt in dieser Reihe das Balladen- 
lied ein, in dem unter Beibchaltung aller Kennzeichen der Bałlade die L.ósung der 
Handlung cinzig den Charakter der poetischen Anspielung annimmt, die auf die 
wahrscheintiche oder móglichc Entwicklungsweise der skizzierten Situation hin- 
weist. Beispiele hierfiir biłlden: die Łorelei won Heine, Coceóka (bie Nachbarin) 
von Lermontow. Panicz i dziewczyna (Der Herr und das Mddcheny von Mickiewicz 
u. Odyniec, Fantazja nad zabitą dziewczyną (Phantasie iiber ein ermordetes Mddchen) 
von Ujejski (vgl. Anmerkung 22), Panna młoda jak jagoda... (Die Braut schón 
wie eine Beere...) von Pol, Juhaska von Olizarowski. Nad Wisły wodami (Am 
Ufer der Weichsel) von Wolski u. a. 

Noch schwieriger wird die Begriffsbegrenzung der Ballade bei ciner Gegen- 
tberstellung mit ihr verwandten Werken, d. h. mit solchen, deren Gesaltung sich 
auf cin rceichercs, weit verzwcigtes Fabelmateriał stitzt. Eines schcint sicher. weder 
die Verkniipfung mchrerer Motivc. noch der Handlunesgang, der reich un gleich- 
rangingen Geschchnissen ist. bilden das cigentliche Gebiet der Ballade. Ahnlich 
wie jede iibermissige Einschrinkung der Fabel in der Ballade diese unumginglich 
iiber das Balladenlied zuc Situationslyrik fiihri, so fiihri auch jede weitgchende 
Erwciterung der Fabsl die Ballade zu Erschcinungen der versifizierten Epik klci- 
neren Formats: zu kurzen Epen, Płaudercicn. historischen Rhapsodien usw., zu 
Kategorien, die cigentlich schon iiber die Grenzen der Ballade hinausgchen. 

In ihrem Grenzbereich finden sich weder Janusz Bieniawski von Zaleski, wedei 
Potrzeba warneńska (Der Feldzug nach Warna) von Siemieński, noch Żywot 
poczciwego człowieka (Leben eines Biedermianns) von Syrokomla. Als Ubergangser- 
schcinungen kónnen folgende -- hier nur in den Grenzen der balladcnhafien histo- 
rischen Rhapsodien sich bcwegenden Werke — angesehen werden: Pieśń o Hen- 
ryku Pobożnym (Lied von Heinrich dem Frommen) von Bielowski, Trąby na Dnie- 
prze (Trompeten am Dniepr) von Siemieński oder Gero na Lachach (Gero gegen 
Lechiten) von Romanowski. Nicht so sehr die breit angelegte Fabel bildet in den 
vorerwihnien Bceispielen das Merkmal, das się von den cigentlichen Balluden ent- 
fernt, als viclmehr ihr Fon, die Haltung des Erzahlers und die typisch epische Ge- 
staltung der Erzihlweise39. 

36 Vgl. z. B. Gocthes Der Sduger, Heines Kónig Harald Harfargar; aus der russischen 
Literatur — Puschkin, becei, Lermontow, Kasauba Koabióe.lbiaa necna, aus der polni- 
schen Literatur - Zaleski, Dumka hetmana Kosińskiego (Romanze von Hetman Kosiński), 
Rojenia wiosenne (Friillingstrdume) und viele andere Romanzen dieses Dichters, Lenartowicz, 
Dziewczyna (Das Móddchen), Kapryśna (Die Launenhafte) u. a. 

39 Eine Abgrenzung zwischen Ballade und Romanze ist heute kein wesentliches Problem 
mehr, obwohi sie im ł9. Jh. sowohł die Dichter uls auch die Literaturtheorctiker nicht s« ten be- 
schaftigte. Beide Benennungen haben selbztverstindlich ihre historische Begrundung: in den For 
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8 

Diese bestimmende Rolle — die verschiedenen Arten der Auffassung des Stof- 
fes zwecks Zugehórigkeitsbestimmung des gegebenen Werkes zum Bereich der Ballade 
zu erfassen — offenbart sich wohl am deutlichsten in den Nachforschungen nach 
einem solchen Motiv- oder Stoffkreises, der als entscheidendes, ausschlaggebendes 
Gattungsmerkmal dienen kónnte. 

Nur scheinbar bietet diese Aufgabe keine grósseren Schwierigkeiten. Scheint 
es doch nicht schwer zu sein, auf die Erscheinung der besonderen Neigung der 
Ballade zu einer Gestaltungsart ihrer Fabel hinzuweisen, die sich auf die Verwen- 
dung einer ziemlich deutlich umrissenen Verbindung von Erscheinungen, Gescheh- 
nissen und Charakteren stiitzt. Die Grausamkeit des Verbrechens mit allen schreck- 
lichen Konsequenzen, die Riicksichtsłosigkeit der Schicksalsmacht, die Tragik 
der ungliicklichen Liebe. das Grauen der Verbindungen des Menschen mit dem 

schungen iiber die Quellen der neuzeitlichen Ballade unterscheidet man gewóhnlich zwischen der 
alten spanischen Romanze und der alten englisch-schottischen Ballade; manchmal wird sogar 
die eine der anderen gegeniibergestelit (vgl. M. Ohlischlaeger, Die spanische Romanze in Deut- 
schland, Freiburg 1926, S$. 1—9). In der weiteren Geschichte der neueren Bałlade, hauptsachlich 
in den ersten Stadien ihrer romantischen Etappe in vielen Lindern, u. a. in Deutschland, in Russ- 
land, und auch in der polnischen Literatur suchte man die Begrifie der Ballade und der Romanze 
abzugrenzen. So in Deutschland: A. W. Schlegel, in gewissem Grade Herder und Schiller. Goethe 
nennt — ihnlich wie Mickiewicz — die Sammlung seiner balladenartigen Gedichte, die 1780 her- 
ausgegeben wurde, Balladen und Romanzen. Unter den spiiteren Literaturtheoretikern suchten 
Vischer, Wackernagel, Baumgart, Gottschall, Beyer u. a. eine Abgrenzung zwischen Ballade und 
Romanze durchzufiihren. (Vgl. Lang, op. cit., S. 62—65, auch: Rosenhagen, op. cit., S. 7: 
Kayser, op. cit., S. 142—147 u. a.) 

In Polen haben ausser Mickiewicz (und sehr oft nach seinem Vorbild): Królikowski, 
Korzeniowski, Bem und viele andere solche Versuche gemacht. Aber schon damals trugen die 
Dichter und Literaturtheoretiker Bedenken, ob diese Unterscheidungen sich auf das Wesentliche 
beziehen. Eschenburg sagt direkt, dass es zwischen den Romanzen und Balladen keinen wesentli- 
chen Unterschied gebe (Vgl. Lang, op. cit., S$. 63) und in Polen stellte schon Bentkowski diese bei- 
den Benennungen gleich (vgl. Historia literatury polskiej — Polnische Literaturgeschichte, Waxr- 
szawa — Wilno 1814, I 453); von den spiteren schrieb Cegielski ausdriicklich: „Alle die drei lyrisch- 
-epischen Gattungen: Ballade, Romanze und „Duma” (etwa: Sehnsuchtslied) sind in ihrem Ge- 
genstand, ihrem Charakter und ihrer Form nach so nahe verwandt, dass die Dichter selbst, die 
zwischen ihnen keine unsichere Grenze festsetzen wollen, solche Dichtungen in die gemeinsame 
Rubrik — Balladen und Romanzen — stellen...” (Nauka poezji — Lehre von der Poesie, Poznań 
1860, III. Aufi., S. 74—75). Er kónnte sich auch auf Odyniec berufen, der in der Einleitung zu 
seinen Poezje (Dichtungen) Wilno 1825, Bd. I, S. XVI, bemerkt, indem er die Verschiedenheit 
des historischen Entwicklungsganges der Ballade und Romanze feststellt, dass es „heute schwer 
ist”, zwischen ihnen „einen wesentlichen Unterschied zu finden”. 

Die mehrmals in der wissenschaftlichen Literatur des 19. Jh. (besonders in der deut- 
schen) unternommenen, manchmal sehr geistreichen Versuche, diese beiden Begriffe abzugrenzen, 
endeten mit einem Verzicht; R. Lehmann stellt mit Nachdruck fest: „In der Tat liisst sich weder 
aus dem praktischen Gebrauch der Dichter noch aus den Lehren der Theoretiker ein klar und 
fest umrissener Unterschied zwischen beiden Typen des episch-lyrischen Liedes gewinnen” (Po- 
erik, Miinchen 1919, S. 197). 
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Jenseits, der magische Zauber iibernatiirlicher Krafie, der geheimnisvolle Reiż der 
Naturgewalten — all das sind die haiifigsten Stoffkreise der Ballade%0. 

Allgemein genommen kónnte man sie als Neigung zur Ungewóhnlichkeit cha- 
rakterisieren. Gleichzeitig aber ist es nicht schwer festzustellen, das ihre Wirkung 
nicht so sehr auf dem sensationellen Charakter ihrer Fabel beruht, als vielmehr 
auf der Art, die Handlung zu gestalten, auf der poetischen Suggestion der typisch 
balladenhaften Motivierung der Ereignisse. Diese Gestaltung zielt gewóhnlich darauf 
hin, das Geschchnis in Halbdunkel zu hiillen, das Geheimnisvolle der Hauptele- 
mente der Fabel beizubehalten, was zusiitzlich durch die Methode der Verheim- 
lichung, Verschleierung und Anspielung gesteigert wird. 

Der Effekt der geheimnisvollen „,„Seltsamkeit” der Balladenwelt ist jedoch „— 
Selbstzweck; gewóhnlich dient er einer breiteren, man kónnte sagen „„philoso- 
phischen” Deutung der dargestellten Geschehnisse, schafft Suggestionen der Ein- 
wirkung von dunklen oder auch eindeutigen unfassbaren Gewalten, die auf dem 
Menschen und seinem Los lasten, gestaltet den mysteriósen oder auch dimoni- 
schen Hintergrund der geschauten, mit den Sinnen messbaren Welt. Diese Kraft 
wird in zahlreichen Balladen zum eigentlichen Konfliktserreger, der die Handlung 
befruchtet; sie ist es auch, die durch ihre magische oder unfassbare Gewalt dię 
Gestalten des Werkes nicht selten zur Katastrophe fiihrt, die auf ihnen sichtbar 
oder unsichtbar lastet und ihnen stufenweise die Selbstindigkeit ihres persónlichen 
Seelenlebens und die Ungezwungenheit der Handlungsfreiheit raubt41. 

Indem wir aber die Neigung der Ballade zu entsprechenden Problemen und The- 
men. und Gestaltung der balladenhaften Motive und Fabeln auf diese Art begreifen, 
bleiben noch immer diejenigen Merkmale unerwihnt, welche als Gewahr fiir die 
Gattungszugehórigkeit des gegebenen Werkes dienen kónnten, und das vor allem 
deswegen, weil ein solches Kriterium sehr begrenzt wire. Es bezóge sich auf einen 
bedeutenden Teil der romantischen Balladen, erfasste aber nicht mehr die zahl- 
reichen Erscheinungen der spadteren Balladendichtungen. 

Dies ist keine Zufallserscheinung. Die moderne Ballade entwickelte sich in 
der Epoche der Friihromantik, in vielen Ldndern wurde sie sogar zu ihrer fiihren- 
den Gattung und die Poetik der Epoche verlich ihr die ihr eigentiimliche Art der 
Weltschau und -deutung. Die Sehnsucht nach der Unendlichkeit, die Uberzeugung, 

40 A. Tretiak unterscheidet drei Problemrichtungen in der Ballade; die Verłetzung des Natur- 
gesetzes, Wirkung iibernatiirlicher Machte und historische Wahrheit (Einleitung zu Walter Scotts 
Braut von Lammermoor (in polnischer Ubertragung) in der Reihe der „Biblioteka Polska” War- 
szawa 0:1; S;-RIL 

41 Vgl. Kayser, op. cit., $. 116—120; Neumann, op. cit., S. 11—14; Lang, op. cit., S$. 67— 
68, und besonders Walter Bethge, Das Mysterióse und das Numinose als disthetische Gefiihlstypen. 
1m besonderen Hinblick auf die Ballade, „Zeitschrift fiir Asthetik und Aligemeine Kunstwissenschaft”, 
1930, XXIV, S$. 15—36. Uber Ballade als Gattung, die dem inneren Bediirfnis nach dem Grauen* 
haften entspricht — vgl. J. Hankiss, Les genres littóraires, „Zagadnienia Rodzajów Literackich", 
1958, Bd. I, Hft. 1, S. 56 und 59. 
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dass iiber die Sphiire der materiellen Erscheinungen hinaus sich geheimnisvolle 
Krifte der iibernatiirlichen Wirklichkeit sich verbergen, die Versuche ihrer Ent- 
hiillung mit Hilfe einer naiv primitiven Weltschau, deren poetische Vision durch 
keine rationalistische Begrenzung auf die ausschliesslich sinnenhafte Erfahrung 
der messbaren Erscheinungen gehemmt wird — das alles wirkte bei der Gestal- 
tung der Motiv- und Stoffkreise dieser Epoche mit, ebenso wie bei der Hinwen- 
dung ihrer hauptsiichlichen Neigung zum Wunderbaren, zum Gespensterhaften. 
Diimonischen oder Feenhaften in der dargestellten Welt, zur naiven volkstiim- 
lichen, primitiven Interpretation der geheimnisvollen Krafte, die auf den Menschen 
einwirken, zu allen Erscheinungen, die aus den Grenzen des Gewóhnlichen heraus- 
treten, zu unerhórten Verbrechen und zur Heldentugend, zu verschiedenartigen 
tragischen Verwickelungen menschlicher Ziele und Absichten, zu Katastrophen, 
die als Strafe fiir Vergehen in einem schlecht verstandenen Gliickseligkeitsstreben 
verhiingt werden und zu Triumphen, die fiir Treue seinen Grundsiitzen gegeniiber 
der Heldentod krónt. 

AIl das — verbunden mit der ersten, wichtigsten Etappe der neueren Baliade 
ging in die Reihe der durch die Tradition geheiligten Merkmale der Gattung 
iiber und wurde mit der Zeit zur Konvention der Balladenkunst. Bis heute bezeich- 
nen wir rein gewohnheitsmissig die Stoffe, die sich auf den obengenannten Mo- 
tiven aufbauen — mit dem Namen Balladenmotiv und -stoff. Wenn auch die Ent- 
wicklung der Ballade diese Neigungen umgepriigt und der Problemkreis und das 
Interesse fiir die Interpretation bedeutend erweitert hat, so verkniipft die Kon- 
vention der Tradition immer noch die heutige Bedeutung der Ballade mit diesem 
Motiv- und Stoffkreis, welcher die Domine ausschliesslich der anfinglichen, ro- 
mantischen Etappe darstellten. 

Ausserdem: Die Verbindung der erwiihnten, thematischen Neigungen kann 
keine ausreichende Gewiihr fiir die Zugehórigkeit des gegebenen Werkes zur Ballade 
sein, auch deswegen nicht, weil sie in zahlreichen Fallen ein viel zu weitgreifender 
Priifstein werden kónnte. Es geht hier nicht mehr um solche Beispiele wie Balla- 
dyna von Słowacki, d. h. um Werke, die auf typisch „balladenhaften” Stoffen auf- 
gebaut sind, sondern um solche Beispiele, die das Werk in eine abweichende Struk- 
tur der literarischen Gattung einreihen. Dies ist so selbstverstindlich, dass darauf 
nicht niher eingegangen zu werden braucht. Es handelt sich um Werke, die zwar 
dank bestimmter Strukturmerkmale der Ballade sich nihern, aber in der Haupt- 
richtung des Stils von ihr abweichen, wenn auch nur durch eine andersartige, nicht 
balladenhafte Haltung des Erzihlers und seiner Aussageweise. 

Die Neigung zur rhapsodischen Erfassung der Fabel als Fragment eines gro- 
ssen Epos, das nach dem Muster der Homerischen Erzihlweise stilisiert ist, schwźicht 
oder zerstórt sogar den balladenhaften Charakter der Motive der Fabel ebenso 
wirksam wie z. B. im umgekehrten Fall die Stilisierung des Werkes in der entgegen- 
gesetzten Richtung zur idyllischen Konvention, die die lyrische Erzahlung im Tone 
der heiteren, gleichmissigen, harmonischen, fortlaufend informierenden Narration 
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gestaltet. Die im vorigen Abschnitt genannten Beispiele historischer Rhapsodien 
von Zaleski oder Siemieński einerseits, und solche Werke wie Przechadzka wie- 
czorna (Abendspaziergang) von. Brodziński, Kwiatek biały (Weisses Bliimchen) von 
Fredro oder Chwilka szczęścia (Ein Weilchen Gliick) von Konopacki andererscits 
— dienen hier wohl als ausreichend ausdrucksvolle Illustration dieser Erscheinung+2. 

Uber den spezifischen Charakter der Ballade als Gattung entscheidet mithin 
nicht ein bestimmter Stoffkreis, nicht eine bestimmte Sammlung poetischer Motive, 
nicht ein besonderer Problemkreis. In der Ballade hingt niimlich alles von der Ge- 
staltung der Aussage ab, davon, auf welche Art der Dichter seine Erzihlung ent- 
faltet, wie er den Stoff der Fabel erfasst und wie er ihm balladenhafte Merkmale 
verleihtt3., Abgesehen von der besonderen Neigung der Ballade zu Stoffen und 
Motiven aus der Atmosphire der romantischen Ungewóhnlichkcit, abgesehen 
von der Tendenz, die vielmehr mit einer Etappe ihrer Entwicklung verkniipft ist, 
muss festgestellt werden, dass die Anforderungen, die an den spezifischen Charakter 
der gemischten Gattungsart der Fabel der Ballade gestellt werden, zu zwei grund- 
satzlichen Postulaten fiihren: 

1. Bei ihrer stofflichen Knappheit, ihrer Konzentrierung um ein deutlich, do- 
minierendes Geschehen und bei ihren scharfen Umrissen des Konflikts voll und 
ganz alle Werte der dramatischen Tendenz der Gattung zu erzielen. 

2. Einen solchen Kreis von Geschehnissen und Gestalten, einen solchen Aus- 
schnitt aus der im Werk dargestellten Welt mit sich zu fiihren, dass ausserhalb 
dieses Ausschnitts der literarischen Wirklichkeit der Leser das Bestehen eines tie- 
feren Sinns der Dinge fiihlt, auch wenn er nicht in die Kategorie abstrakter Be- 
griffe oder deutlich formulierter Refiexionen erfasst werden kann und der ganze 
Sinn sich einzig auf Suggestion lyrischen „,Verstindnisses”” der geschilderten Welt- 
ausschnitte zuriickfiihren lisst, auf das betrachtende Erlebnis desselben als eines 
Gegenstandes, der individuell und cinmalig ist und gleichzeitig als Ausdruck irgend 
welcher Gesetze oder Allgemeinerscheinungen gelten kann. 

Hinzu kiime noch ein weiteres, weniger kategorisches Postulat, das aus der 
Beobachtung der bedeutenden Mehrheit von Balladen erwichst: der Fabelstoff 
eignet sich um so mehr zur Verwendung in der Ballade, je leichter in ihm die Hal- 
tung der tatsichlichen oder scheinbaren Naivitit des Erzahlers verwirklicht, je 
leichter in ihm die volkstiimliche Primitivitat der Weltschau dargestelit werden 
kann, je leichter Ubertreibungen. Sensationen und Vereinfachungen eingefiihrt 

42 Man kónnte hier als Beispiel die Schicksale von Biirgers Lezore in Russland anfiihren. 
Von Schukowski im Stil einer iibermassig sentimentalen Erzihlung (Ludmilla, 1808) umgearbeitet, 
wurde sie kaum beachtet, wihrend dieselbe Fabel_in einer streng realistisch-baliadenhaften Auffa- 
ssung von Katienin (O/ga, 1816), die den Ton Biirgerscher Erziihlweise treffend wiedergab, in der 
Geschichte der russischen Ballade die Bedeutung eines Wendepunktes gewann. Neumann, (op. 
cit., $. 85) stellt fest, dass keine russische Ballade eine so anregende Wirkung hatte, dass keine 
eine so lebhafte literarische Diskussion hervorrief wie eben O/ga von Katienin. 

43 Vgl. Neumann, op. cił., S. 3—4, 11: Rosenhagen, op. cit., S. 24 u. a. 
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werden kónnen, die sich in den Erzeugnissen des Stadt-Folklors adussern, die Un- 
schuld des schlichten Kinderherzens, die Natiirlichkeit der Gefiihis- und gedank- 
lichen Reaktion des gewóhnlichen Durchschnittsmenschen. Auf diese Weise 
versucht die Balladenkuast manchmal bei Verwendung der Aneinanderreihung 
von Kontrasten die Fabel in eine typisch balładenhafte Erzahlung zu gestalten. 

9 

Die bisherigen Betrachtungen fiihrten zur Skizzierung der Haupttendenzen der 
Ballade als Gattung. Fiihrten sie auch zur Aufstellung von Merkmalen, welche 
als einheitlich organisierte poetische Faktoren, als Grundlage zur Definition des 
Begriffis Ballade iiberhaupt dienen kónnten? 

Ganz gewiss nicht! Vor allem deswegen nicht, weil fast alle der genannten 
Tendenzen den Charakter nicht bindender Eigenschaften hatten. Man konnte 
sie in kleineren oder grósseren Gruppen von Werken beobachten, alle zusammen 
ergaben wohl einen aligemeinen Begriff iiber die Ballade als Gattung, aber keine 
davon — einzeln genommen — mit Ausnahme der sehr allgemeinen Tendenz 
der Verschmelzung von Lyrik, Epik und Dramatik — stellt kein grundlegendes 
Merkmal dar, keine Eigenart, die die Bedeutung des unumganglich notwendigen 
Merkmals hitte. Daher stammt auch die Mannigfaltigkeit des individuełlen Ge- 
priges der einzelnen Balladen oder ganzer Gruppen, die bestimmte Abwandlungen 
ihrer Gattung darstellen. Einmal tritt die eine Gruppe von Eigenarten, ein an- 
deres Mal die andere auf; einmal dominiert in ihr die eine der bereits charakte- 
risierten Tendenzen, ein anderes Mal iiberwiegt eine andere, abweichende Ten- 
denz. 

Jeder, der diese Erscheinung als etwas Festes, den Normen einer statischen 
Definition Untergeordnetes zu erfassen wiinscht, muss sich klar werden iiber den 
Reichtum der mannigfaltigen Abwandlungen und Schattierungen der Ballade, iiber 
die innere, gattungsmissige Dynamik der Reibungen ihrer verschiedenen, nicht 
selten widersprechenden Tendenzen. 

Aber iiber die Dynamik der Ballade als Gattungsbegriff kann ebenfalls in einem 
anderen Sinn gesprochen werden, im Sinn der geschichtlichen Entwicklung. Ahn- 
lich wie jede, noch nicht verknócherte literarische Gattung, lebt auch die Ballade. 
Sie entwickelt sich und wandelt, legt gewisse Merkmale ab und nimmt andere an. 
Schritt um Schritt geht sie mit der Literaturentwicklung mit, mit den Wandlun- 
gen der gesellschaftlich-kulturellen Verhaltnisse und mit dem gesamten Charakter 
des Lebens iiberhaupt. 

Wie kann also unter solchen Umstinden das stete, unverinderte Bild der Ballade 
umrissen werden? Wie ihre Definition als Gattung einer Erscheinung die verschie- 
dene Epochen, Geschlechter und Literaturrichtungen umfasst, konstruiert werden? 
In einer solchen Situation ist es leichter von einer romantischen Ballade zu spre- 
chen, von der Ballade aus der Zeit nach dem Aufstand von 1830. oder aus der 
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Epoche „Młoda Polska” (,Junges Polen”) als von ciner polnischen Ballade 
itiberhaupt. 

Als cinziger Weg fiir den Forscher, der das Wesen der Ballade ergriinden will, 
kann nur dcr Weg der Ecobachtung historischer Umwalzungen sein. Literarhisto- 
rische Forschungen, die die Entwicklungslinie zu zcichnen suchen, kónnen allein 
zur Charakteristik der Hauptrichtungen in der Entwicklung der Ballade als Dich- 
tungsgattung fiihren. 

Przełożył Mieczysław Urbanowicz 

O STRUKTURALNYCH TENDENCJACH BAŁLADY 

STRESZCZENIT 

I 

Od wypowiedzi Goethego o balladzie jako o strukturze poetyckiej, która łączy w sobie elementy 
cpiki, liryki i dramatu, utrwaliło się przekonanie, iż ta troistość rodzajowa stanowi główne znamię 
ballady jako gatunku. Pewne różnice w sądach teoretyków zachodzą jedynie w pogladach na spra- 
wę przewagi którego» z tych elementów. Przeważa jednak przeświadczenie, iż w balladzie najczęś- 
ciej dochodzi do giosu postawa epicka, znacznie jednak modyfikowana przez oba pozostałe czynni- 
ki. Wyrazem tego może być definicja Kicincra: „Ballada jest to krótki wierszowany utwór epicki 
na temat niczwykłego zdarzenia, o zabarwieniu lirycznym i o tendencji do dramatycznego. 
dialogowego ujęcia”. 

” 

Ballada już z natury swej stanowi opowiadanie. Rzadko jednak dochodzi w niej do całkowi- 
tej hegemonii żywiołu epickiego. Cechą szczególną bailady staje się bowiem dążenie jej epickich 
właściwości do zatracenia jakby swej rodzajowej natury. Dokonywane to bywa różnie. Niekiedy -- 
za pomoca zatarcia dystansu czasowego i stwarzania iluzji, jakby zdarzenia rozgrywały się równo- 
cześnie z opowiadaniem. Kiedy indziej - za pomocą ograniczenia zasięgu fabularnego i zdynami- 
zowania przebiegu zdarzeń w bezpośrednim zestawieniu ich w kilku zaledwie scenach czy w spię- 
trzeniu narracji w wąskich ramach oszczędnie zrelacjonowanej historii. Jako rezultat pojawić się 
wówczas mogą: rezygnacja z wszcchwiedzy epika, koncentracja układu zdarzeń, fragmentaryczność 
ich przedstawienia itp. Czasem zachodzi modyfikacja w postawie narratora. który zatraca swój 
spokój epicki nat rzecz emocjonalnie zaangażowanego uczestnika zdarzeń. 

3 

Nie tylko narricja, ale 1 wszystko w balladzie służyć może wyrażaniu jej „sensu” lirycznego. 
Nie lubi ona jednak ujawniać go wprost. Jawny komentarz, dydaktyczne sentencje moralizatorskie, 
bezpośrednie określanie reflcksyj -- sprzeczne są z jej gatunkowymi dążeniami. Ballada woli od- 
działywać za pomocą dyshretnych sugestii lirycznych. 

Najczęściej są to bezpośrednie zestawienia faktów, postaci lub sytuacji, paralelizmy fabularne 
oparte o analogię lub kontrast bcz wyraźnej interpretacji narratora, wskazującej na refleksyjną 
czy cemocjona!ną wymowę tych zetawień. Kiedy indziej pojawiają się różne sposoby nasycania 
opowieści atmosfera Hrycznej wieloznaczności za pomocą aluzyj, napomknięć lub niedomówień. 
Celom tym służą także niektóre środki poetyzacji opowiadania, sugerującej jakiś sens głębszy. 
nie wypowiedziany wyraźnie i do końca. Do reulizzcji tych dążeń powołane zostają powtórzenia 
rożnego rodzaju i rozmiaru, kunsztowność szeroko rozwiniętej mceiaforyki, uniezwyklone wią- 
zznie motywów w taki sposób, by zagrały symbolicznym znaczeniem itp. 

Zacudnienia Rodzajów Literaekich, t. TV, z. 2 3 
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Z tymi tendencjami współdziałają również czynniki wersyfikacyjno-intonacyjne: pieśniowy 
charakter wiersza, wyrazistość metryczna inercji rytmicznej, miarowe falowanie układów stro- 
ficznych, podporządkowanie rozmiaru zdań i linii ich rozwoju intonacyjnego rytmicznemu pulso- 
waniu wypowiedzi itp. 

4 

Dramatyczne skłonności ballady, a zwłaszcza kondensacja i uwspółcześnianie zdarzeń, sta- 
wały się naturalną konsekwencją szczupłych jej wymiarów. Realizacja tych tendencji osiągana 
bywa różnymi sposobami. Często sprowadzają się one do zastępowania narracji dialogiem lub 
monologiem dramatycznie zaostrzonym. Kiedy indziej wprowadzony zostaje dynamiczny, uwspół- 
cześniający typ opowiadania, jakby sprawozdania naocznego świadka z przebiegu rozwijających 
się równocześnie zdarzeń. 

Rezultatem tych tendencyj staje się nieraz daleko posunięta lakoniczność; opowiadanie ogra- 
nicza się do zarysowania najważniejszych tylko etapów, rozpoczynając często od wejścia in medias 
res rozgrywającej się sceny. Stąd także wynika zawężanie pola widzenia do pierwszoplanowych 
tylko postaci i dekoracyj oraz powstrzymywanie się od komentarzy narratora czy zbędnych powią- 
zań fabularnych. 

Spiętrzenie dynamiki dramatycznej osiągane też bywa przy pomocy ostro zarysowanych kon- 
trastów, nagłych zwrotów akcji lub niespodzianych, pointowych rozwiązań. Wynika stąd epigra- 
matyczne ciążenie opowiadania ku zakończeniu, co zbliża budowę ballady do dramatu, ale wiąże 
ją również z objawami lirycznej kondensacji. To współdziałanie liryki i dramatu ujawniają także 
funkcje strof i refrenów. Służą one nie tylko pieśniowemu charakterowi wypowiedzi, ale także 
chronią opowiadanie przed epicką rozlewnością i pozwalają wiązać bezpośrednio odległe od sie- 
bie epizody jak sceny lub akty w dramacie. Podobnie — refreny: sygnalizują granice tych „aktów” 
i stają się jednocześnie rezonansowym czynnikiem wymowy lirycznej utworu. 

Ś 

Z dramatycznych skłonności ballady wypływa również zbliżenie jej do noweli. Ballada — jak 
nowela — nie ma czasu ani na obserwację szczegółów, ani na drobiazgowe analizy postępowania 
ludzkiego. Ukazuje wszystko w migawkowych szkicach, najogólniej tylko poddających kierunek 
wizualnej, nastrojowej czy refieksyjnej konkretyzacji utworu. 

Podobnie zarysowują się także granice obu tych gatunków: na drodze od noweli ku aneg- 
docie i od ballady ku fraszkom czy epigramatom fabularnym. Gdziekolwiek ograniczenie fabuły 
doprowadza do abstrakcyjnego niemal schematu, utwór prozą przestaje być nowelą, a opowiada- 
nie wierszowane — balladą. Bo warunkiem poprawności gatunkowej staje się tu materiał jak naj- 
bardziej konkretny i zindywidualizowany. 

6 

Pewne ograniczenia ma także lakoniczna oszczędność narracji balladowej. W pointowym za- 
kończeniu, w kształtowaniu punktów zwrotnych działanie jej bywa szybkie i olśniewające, ale 
przygotowanie tych momentów może być różnorodne: niekiedy — ostre i suche, w zwartej, oszczęd- 
nej relacji, kiedy indziej zaś — szerokie, stopniowe i powolne. Wiąże się to również z unikaniem 
wypowiedzi bezpośredniej. Szczegóły fabularne służą wówczas jako symptomy czy sygnały tego, 
o czym narrator nie chce mówić wprost. Zdarzenia, sytuacje i postaci zostają wtedy jakby prze- 
świetlone od wewnątrz lirycznym znaczeniem ballady. 

7 

Dążenie do oszczędności nie dotyczy także kulminacyjnego punktu akcji; opowiadanie nie 
może pozostawić ballady bez informacji o rozwiązaniu sprawy, choć niekiedy wystarczyć może 
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sugestia otwierająca jedynie perspektywę na dalszy bieg wypadków. Piosenki, które szkicują tylko 
sytuację, wyłączamy zazwyczaj poza granice ballady, bądź określamy je jako „pieśni balladowe”. 

Podobnie, w przybliżeniu tylko, można by oznaczyć granice ballady z "odwrotnej strony: 
każde, zbyt daleko sięgające rozszerzenie materiału fabularnego wywodzi ją między zjawiska epiki 
wierszowane, i takie jak krótsze poematy, opowiadania gawędowe, rapsody historyczne itp. De- 
cydujące zwłaszcza stają się w tych wypadkach ton utworu, postawa narratora i jego typowo epicki 
sposób kształtowania opowieści. 

8 

Ustalenie motywów czy wątków typowo balladowych wydawałoby się pozornie łatwe. Okru- 
cieństwo zbrodni, bezwzględność losu, groza kontaktów człowieka z zaświatem, oddziaływanie 
sił nadprzyrodzonych, magiczny czar przyrody — oto główne kierunki tematyczne ballady. Wszy- 
stkie zdradzają upodobanie do niezwykłości fabularnej, do utrzymywania tajemniczego półmroku 
relacji. Ale wszystkie również ujawniają skłonność do wznoszenia na zapleczu zdarzeń „filozoficz- 
nej” ich interpretacji; poza fabułą wyrastają sugestie sił tajemnych ciążących nad człowiekiem. 

Ujmując tak wszakże skłonności tematyczne ballady, określamy zjawiska związane właści- 
wie tylko z jednym romantycznym etapem jej rozwoju. Nie sięgamy wcale do tego kręgu motywów, 
który się stał dorobkiem późniejszych przemian gatunku. Jego dzieje wskazują wyraźnie, jak 
świat kształtowany przez balladę zmieniać się poczyna jednocześnie ze zmianą prądu literackiego 
i sił pozaliterackich. Zmienia się sposób widzenia rzeczywistości i w konsekwencji przeobrażać 
się poczyna tematyka nowych przejawów gatunku. 

Toteż pomijając upodobania ballady do atmosfery niezwykłości romantycznej, stwierdzić 
wypadnie, iż wymagania, jakie zmieszany rodzajowo charakter gatunku stawia fabule, sprowa- 
dzają się do dwu głównych postulatów: 1. by swą materiałową szczupłością, skoncentrowaniem 
wokół jednego, wyraźnie dominującego zdarzenia i ostrym zarysowaniem konfliktu pozwałała 
realizować dramatyzacyjne tendencje gatunku i 2. by wprowadzała taki zakrój świata, który by | 
pozwalał zasugerować istnienie jakiegoś głębszego „sensu rzeczy”, choćby nawet nie można go 
było uchwycić w kategorie pojęć abstrakcyjnych, a odczuwalny był jedynie w lirycznym „zrozu- 
mieniu” go przez czytelnika. 

Do tego dorzucić należy obserwację dodatkową: materiał fabularny tym bardziej nadaje się | 
do spożytkowania w balladzie, im łatwiej zrealizować w nim postawę naiwności narratora, ujaw- | 
nić prymitywizm ludowego spojrzenia na świat, sensacyjność lub wyjaskrawienia folkloru miej- | 
skiego, naturalność reakcyj zwykłego, przeciętnego człowieka. 

9 

Rozważania te jednak nie doprowadziły do określania cech, które by występować mogły 
w definicji ballady jako obowiązujące ją znamiona. Żadna bowiem z wymienionych właściwości — 
z wyjątkiem może „troistości” rodzajowej gatunku — nie miała znaczenia warunku koniecznego. 
Stąd — różnorodność oblicza indywidualnego poszczególnych ballad lub ich grup. Z tego bogac- 
twa odmian i odcieni zdawać sobie winien sprawę każdy, ktokolwiek próbuje ująć to zjawisko 
jako coś stałego, normom definicji poddanego. 

Ballada ulega bowiem oddziaływaniu różnych czynników. Jedne z nich wynikają ze ściera- 
nia się sprzecznych niekiedy tendencji wewnętrzno-gatunkowej dynamiki jej struktury. Inne zaś 
wiążą się z wpływami historycznego rozwoju gatunku i stają się rezultatem przemian, przez jakie 
przechodzi ballada wraz z rozwojem stosunków w literaturze i w otaczającym ją życiu. 

Toteż jedyną drogą dla prób określenia, czym jest ballada, może się stać badanie historyczno- 
literackie, zmierzające do zarysowania linii ewolucyjnej gatunku. 

Czesław Zgorzelski 
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O CIPYKTYPHBIX TEHĄEHLHAAX BAJUIAJIbI 

PE3IOME 

1 

C Toro BpeMern, kak IeTe Bbicka3aJIcA npo OaIany, yTBEpKJIaA, 4TO OHA ABJIAETCA NOJTA- 
4eckoli crpykTypońń, KOTOpaa CO1EpPXKHT B CeÓ€ JJIEMEHTBI DITAKK, JIADAKA H APAMBIl — YNHPOWHJIOCE 
yGexEHHE, 4TO 3TA XAHpoOBAA TpOŃCTBEHHOCTE ABJIACTCA TJIABHBIM NPHZHAKOM OAJUIANBI, OrIPE- 
NENAIOLIHUM BHJĄ 3TOTO IDOK3BCĄCHHA. HeEKOTOpAA paZHAKIĘA B CYKJICHAAX TEODETHKOB HAOJIIOJAETCA 
JMMIIb B HX BO33DEHHAX Ha HPOÓJEMY IiepeBeca OTHOTO H3 yHOMAHYTBIX JJIEMEHTOB. I OCIIOĄCTBYy- 
€T, ONHAKO, YÓCKACHHE, UTO B Óaaje AIN BCETO BBIJĘBATAETCA HA IEDBBIĄ IIAaH ZNA4ECKAA 
OCHOBA, XOTA H 3HAHHATEJIBHO BAĄOH3MEHCHHAA JIBYMA OCTABUIAMACA (aKTODAMH. IIpuMepoM 
TaKOii KOHUIENLIAA MO%XKET OBITŁ uebuduqua Ksieńnepa: „Bamiajęa 3T0 KpATKOE CTUXOTBODHOE 
JUHIECKOE IPOHIBEREHHE Ha TEMy HEOOLGIKHOBEHHOTO IpOoHCIIECTBHA, C JIAPHYECKOŃ OKPACKOŃ 
u € TEHjeHneli K ApAMATA1ECKOMY, JIHAJIOTU4ECKOMY O(POPMJIEHHIO”. 

2 

Bannana ye NO CAMOMy CBOEMY CyILNECTBY ABJIAETCA PACCKA3OM. PENKO, OJHAKO, HAOJIIO- 
naeTca B Hel NOJHaA TETEMOHHA JUMYECKOŃ CTHXHH, TAK KAK XADAKTEDHBIM IpH3HAKOM OAJIANBI 
ABJIAETCA TEHICHLIHA €e JUH1ECKAX OCOOÓEHHOCTEŃ K YHHUTOXEHHIO, TAK CKAZATB, CBOCH %XAHPOBOŃ 
HPHPOZBI. TIpoaBJAeTCA 3TO pPAZJIMAHbIM OÓPA30M. MHOTAA HPA MOMOLIM HHBEJIAHMH IHIDOMEXYTKA 
BDEMEHH H CO3/IAHHA HJIJIIO3MM KAK ÓYĄTO IHDPOHCIIECTBAA PA3BITPbIBAIOTCA ONHOBDEMCHHO C pAC- 
cka3oM. B Apyroń pa3 — rocpeĄCTBOM OTpaHuueHHA upeziejja QaOGyJlApHOTO NEŃCTBHA M yCHJIE- 
EHA JMHAMAKA NpOLeCCAa COÓBITHŃ, COIOCTABJIAA HX HEIOCPEĄCTBEHHO JIDYT € APyTOM BCETO JIMUIB 
B HECKOJIbKAX CIICHAX, HUIH %€ OJIarojrapA IIpieMy HarpoMOXHeHHA OIOBECTBOBAHAA B y3KHX pa- 
Max 3KOHOMHOA nepeHauH CyTH. B pe3YJIBTATE MBI MOXEM TOTAA TOBODHTŁ 06 OTDEACHHH IIOBECT- 
BOBATEJIA OT BCEXBEJHCHHA, O KOHIEHTPAHKA IUIAHA COObITHA, OTPBIBOUHOCTH HX IpeĄCTABJIEHAA 
A T. 4. MiHorma HacTryraeT HzMEHCHHE B OTHOLMIEHHH PACCKAZAMKA K CBOEMy IIDOHZBEJĄCHNIO, KOTO- 
pbiii TepaeT CBOC ZIMYECKOC CHOKOŃCTBHE H NpeOGpaxAeTCA B BZBOJIHOBAHHOTO JMOLHAMH YHACT- 
HHKA COOBITHA. 

3 

He TOJIbKO IIOBECTBOBAHKE, HO H BCE B OAJUIAJE MOXET CJIYKHTb ZUIA BBIDAXKCHHA CE JIADHACC- 
KOTO „,CMBICJIA”. ONHaKO OHA He JIIOÓHT, 4TOÓBI 3TO IEpEABAJIOCH HEHOCPEHCTBEHHbIM OÓDA30M. 
ABHbiń KOMMEHTApHk, NAMAKTHJECKHE MOPAJUJATODCKHE CEHTEHIIHM, IpAMOC ONpEJEJIeHHe ped)- 
nekcHń HpoTHBATCA TEHĄCHIHH 3TOTO POHA HPOHZBEĄCHHA. BaAJiATA HPEĄNIOAHTAET BOZĄCACTBO- 
BATb IIOCDEHCTBOM CHEPXKAaHHBIX JIADAIĘCKAX BHYyLIeHHA. 

OHM 4aI1e BCETO BBIDAXKAIOTCA B HEHOCDEHCTBEHHOM CONOCTABJIEHHA (PAKTOB, IEPCOHAXA KIA 
HOJIOXEHHIii B CIOXKETHOŃ IAPAJUIEJIbHOCTH, OCHOBAHHOŃ HA AHAJOTKM HUA KOHTDACTE, Ó€3 ACHO- 
TO TOJIKOBAHHA IOBECTBOBATEJA, yKAZBIBAIOLIETO Ha PeÓJIEKTUBHBIA HJIH 9MOIMOHAJIŁHBIA CMBICJI 
3Tux CoHocTaBJIeiuń. B Apyrońi pa3 NoABJIAIoOTCA pAZABIE CHOCOÓBI HACHIIICHAA IIOBECTA ATMOC- 
©bepońi jmpuieckoń MHOTO3HA4HOCTH. JIA TOŃ NEJIM CJIYXKAT TAK;KE HEKOTODbIE CPEĄCTBA I03- 
TH3AHNMH PACCKA3A, BHyLIAIOliHE KAKOŃ-TO OOJree TJryÓOKHŃ CM5ICJI, HEBBICKAJAHHABIŃ OMHHAKO ACHO 
A HO KOHIA. JĘTA OCylIieCTBJIEHHA JTHX CTPOMJICHAŃ NOJT IOJbZYETCA IOBTODCHAAMH PAZHOTO 
poma u pa3Mepa, HCKyCCHOCTLIO IUHPOKO pa3BepHyTO MeTaQOpBI, HEOÓBIYHŁIM CKDEIIEHHEM 
MOTHBOB, TAK UTOÓbBI OHA UDHNAJIA HPOHZBEĄCHHIO CHMBOJIHYECKOC 3HAACHHE. 

C 5THUMM TCHNCHINAAMAH BJAHMMOJĄCACTBYIOT TAK%KE PAZHbIE METDHIECKAŁ H MHTOHALNHOHHBIE 
QakTODPBI: NECEHHbIŃ XAPAKTEP CTHXA, METPHIECKAA BŁIDAJATEJIbHOCTŁ PATMAIECKOŃ HUHEPIMK, 
pazmepeHHoe KojreóaHie crpogmieckux KoMÓnHanuh, NOTYAHCHHE pa3MEPA HPEUIOKEHAŃ M JIM- 
HAHA HX HHTOHAUHOHHOTO PAZBHTHA PATMAM4ECKOMY NYyJIbCHDOBAHHIO BbICKAZBIBAHAA H T. 1. 
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JIpamaTHUeckhe HAKJIOHHOCTA Gaia JĘbi, OCOÓEHHO KOH1CHCALAA HA ILEDEHOC OTACHIBAEMBIX B He 
COÓbITHA B HacTOalnee ÓBIJIM ECTECTBEHHBIM CJIEJICTBHEM €€ HeGOJIBIUUX pa3MEpoB. JINa peajm- 
3AIKH 3THUX TEHJEELHH ABTODP IIDOHZBEACHKA IOJIbZOBAJICA PAZHbIMH CIOCOGAaMH. OHH UaCTO CBO- 
MAJIACE K TOMy, 4TO IIOBECTBOBAHHE 3AMEINAJIOC JHAJIOTOM KJIH HpAMATUYECKH OGOCTPEHHBIM 
MOHOJIOTOM. B Apyroń pa3 BBOJWIICA NUHaMAYECKHI, COBDEMEHHBIA TUI PACCKA3A, ABJIAKOLIETOCA 
Kak-Gy1TO NOKIIANOM OWEBHINA O6 OJHOBDEMEHHO pa3BITPHBAIOINHXCA COOBITHAX. 

B pe3yJIbTaTe 3THX TEH1EHNAŃ NOJYYACTCA HHOTHA ADKO BbIpAKEHHBIA JIAKOHKZM CTHJIA OaJ1- 
NAJbI, KOTODAA OTDAHHYABAETCA TOJIGKO 3ADACOBKOŃ CAMBIX BAXXHbIX ©€ JTAIOB, Ha4HHad HACTO 
OT TOTO, 4TO BBOJIAT WMTATEJIA in medias res pa3birpuBaromieńca CHeHbi. OTCIOĄA BBIBONUTCA 
Y3KOCTb NeDCIIEKTHBBI, OTDAHHYMBAIONICHCA IPEĄCTABJIEHHEM IepcoHaxa Mu Hekopanu, HaX0- 
ASIIAXCA TOJIbKO Ha IEPEHHEM NIIAHe A BOZĄNEPXKHBAIOINEHCA OT KOMMEHTADHEB IIOBECTBOBATEJIA 
M H3JIALIHAX CIOJKETHBIX LOOABJIEHHŃ. 

KoHneHca1Ha jipaMaTHsecKO4 JIAHAaMHKH JIOCTHTAETCA IIYTEM OCTPO 3APpHCOBAHH>IX KOHT- 
pPaCTOB, BHE3AIHBIX HOBODOTOB B HPOHCXOJĄ;|IIEM NEŃCTBHH KJIA HCOKAJNAHHBIX PA3BA3OK, ABJIA- 
IOLIIHXCA OCTPHEM IpPOH3BEĄCHHA. OTCIOHA CJIENYET 3IHTPAMMATHYECKOE TATOTCHHE pACCKA3aA 
K Dpa3BA3KE; 3TO OÓCTOATEJILCTBO NPHÓJHKAET CTDOCHHE OAJUIAJĘbI K HPAME, HO TAKXKE CBA3ZBIBAET 
ee C IIpHEMAMM JIADHYECKOŃ KOHNEHCALIMH. DTO BZAMHMOJCHCTBHE JIADHKA H JIDAMBI CKA3BIBAETCA 
TaKXKE B QyHKIUAX CTPOQ M peQpeHoB. IX poJIb 3AKJIEŁOWAETCA HE TOJIBKO B TOM, UTOÓBI! IIPHNATb 
NECEHHBIŃ XAapaKTep MOBECTBOBAHHKO, HO H B TOM, UTOÓBI yOepe1b pACCKA3 OT JIIMUECKOTO MHO- 
TOCJIOBHA, OHH, KPOME TOTO, MOZBOJIAŁOT HEHOCPEICTBCEHHO CBAZbIBATb OTĄAJICHHbIE IHPyT OT ApyTa 
3MA3OJĄBI — KAK CIEHbI KJIA AKTBI B ApaMe. TakxXe HU peQpeHBI, OHA CHTHAJTAJAPYKOT TPAHHIĘBI 
3THX AKTOB HM ABJIAIOTCA OMHOBDEMEHHO PEJOHAHCHBIM (DAKTODOM, JIAPAYECKOTO CMBICJIA MPO- 
K3BENEHUA. 

M3 qpaMaTut4eckHX HaKJIOHHOCTEŃ OaJuIajbI BBITEKAET TAKIKE €E£ CXOJĘCTBO C HOBEJUIOŃ. Bajn- 
najfa, KAK HOBEJIIA, He HME€T BDPEMEHH HH Ha HaÓJIo4cHHe zrerajeń, HA HA HOĄPOOHBIŃ AHAJTH3 
4EJIOBEJECKOTO IOBENCHHA. OHA YKAZLIBACT BCE B MOMEHTAJIbHbIX 3CKA3AX, HAMEYAA TOJIbKO B OÓ- 
iNAX depTax HanpaBJIeHHe BHZyYAJŁHOŃ, HHTAMHOŃ HJIM pedjiekTUBHOŃ KORKDETK3ANUM MDPOH3BE- 
NeHPA. 

TakuM xe O6pa30M Ha4epTAHBI TAKXKE TPAHHIIbI 3THX OÓ0HX POJIOB: NYTH OT HOBEJUIBI K AHEK- 
NOTy HA OT OaJIAĄBI K IIYTOUHBIM CTHXOTBODCHHAM HJIH K CIOXKETHBIM JIHTpPAMMAM. Kak TOJIBKO 
OTpaHM4eHHA CIOKETA IIDUBONAT K HOYTH AOCTpAKTHOŃ CXEME, IMPOoH3BEĄCHHE Ipo3OŃ repecTaeT 
ÓbiTh HOBEJUIOJ, A CTAXOTBOpHbii paccKa3 — Oajiaqoh, TAK KAK YCJIOBHEM BH1OBOff KODDEKTHOCTA 
ABJIACTCA TYT MATEPHAJ HahńGoJee KOHKPETHBIA W WHTABHNYANAZHPOBAHHBIK. 

JIaKOHAAYECKAA JKOHOMHA TDAKTOBKA CIOKETA HMEET ONHAKO B ÓOaJIAĄC CBOH NpEZIEJIEI. 
AKIAA B Heli, B MECTE TJĄC HAXOJWTCA KOHEYHOE OCTDHE, B (GOpMADOBKE IIOBOPOTHbIX MO- 
MEHTOB, ObIBAeT ObICTPAA H OLIEJIOMIAIOLNAA, OĄHAKO IHPATOTOBJIEHKE JTHX MOMCHTOB MOXET 
6bITB Pa3JIA4HOE, HHOTJA 4ETKOE A CYXOE, B CKATOŃ, 3KOHOMHOŃ QWOpMe paccka3a, B Apyroń paz — 
MIADOKOE, IOCTENCEHHOe HA MEJMIEHHOe. OTO CBA3AHO TAKXKE C H3ÓGTAHAEM HEHOCPEĄCTBEHHOTO 
BNICKAJBIBAHAA. B 3TOM CJIyUAe CIOXKETHBIE MOĄDOGHOCTM CJIYKAT CHMITOMOM HJIM CHTHAJIOM 
TOTO, O H€M TOBECTBOBATCJIb He XOYET TOBODATb HEHOCPEHCTBEHHO. COOBITKA, IOJIOKEHHA H IEp- 
COHAK< ObIBAIOT TOTĄA KAKÓYĄTO IpPOCBEHCHKI K3HYTPA JIAPHYECKAM 3HAUCHHEM OAaJJIAJIBI. 
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CTpeMJleHHE K JKOHOMMH HE KACAETCA TAKE KYJIBMAHAHLAOHHOTO MNYHKTA AKIMM, PACCKAX 
He MO%XET OCTABHTL ÓaJJIArbI Ó€3 UHPOPMALUH O PA3BA3KE HHTPHTH, XOTA HHOTĄA HOCTATOHHO 
HaMeka, OTKPBIBAIOLIETO TOJIEGKO HEPCHEKTUBY HA HNAJŁHeŃmMee upoTekaiie COObiruń. IleceHKA, 
KOTODBIE NałoT TOJIBKO JCKH3 IOJIOXKCHHA, Mbl OOBIAHO MCKJIIOUACM H3 IIpeĄEJIOB GAJUIAJBI HJTM 
OHpeHEJIACM HUX HAa3BAHHEM „„,OAJUIANAbIX HeCEH”. 

TakuM %e OÓpa30M, HO TOJIEKO HPHÓJIHZUTEJIŁHO, MOXHO OIDPENEJUTE TPAHUHBI OAJNIAĄBI 
€ IHPOTAUBONOJIOXHOH CTODOHBI: KAXXĄTOE, CJIAIIKOM MNAJIEKO IIDOCTHPAŁOILNCECA PACINADEHHE CEO- 
>KETHOTO MaTepHAJIA, BEIBONAT €e B CÓepy CTUXOTBODHOŃ 3NHKH, B KOTOPOŃ MoMEINAIOTCA 
IIO3MBI, paCCKA3bI B %AHpe OECEJĄbI, HUCTODHYECKHE PAIICOĄBI HK T. A. OCOOeHHO pelaroriuM 
ABJIAeTCA B TAKHX CJIYHAAX TOH UDOH3BEHCHKA, OTHOIIEHHE MOBĘCTBOBATEJIA H €TO TKNAAHO 
AMM4ECKHŃ CHOCO6 repeHa4H paccka3a. 
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OnpezejleAHe MOTABOB HJIH CŁOXKETOB pAaCCKA3A Ha NepBbiłii BZTJIAJĄ KAXKETCA H€TPYHHbBIM. JKec- 
FOKOCTB IIDECTYNIJICHHA, OECHOLNIATHOCTE CYNbÓBI, YXKAC CBA3EŃ 4EJIOBEKA C€ TOTYCTODOHHHM MHDOM, 
BJIAAHAC CBEDXBECTECTBEHHBIX CHJI, MATHUECKOE OÓAAHAE HUPUPOĄbI —- BOT TJIABHbIE CIOXKETHBIE 
HanpaBJIeHHA OAIANBI. 

OHu BCe OTJIHYAIOTCA CKJIOHHOCTBIO K HEOÓbIUaHHOCTAH TEMBI, K TAHHCTBEHHOMY IIOJIYMPAKYy 
ueperauu. Ho BMeCTe € TEM OHH TaKXKe IHPOABJIAIOT CTDEMJIEHHE K IOCTDOEHHIO HA (WOHE HPOHC- 
uieCTBHA, „dQHJIOCOBCKOTO” HX TOJIKOBAHHA; 3A CEOKETOM KDOFOTCA HAMEKH Ha TAHHCTBEHHBIE CHJIbI, 
TATOTAINUE HA UEJIOBEKOM. 

OmHakO, KOTHA MBbI TAK (QOPMYJIHpyeM CIOXKETHBIE TEHNEHHHH OAJUIAJĄBI, TO MbI OHDPEEJACM 
ABJIEHAA CBA3AHHBIE, COÓCTBEHHO TOBODA, TOJIbBKO C OJJHAM POMAHTU4ECKAM JTAIOM €€ pAZBHTHUA 
H He MpoHHKaeM B TOT KDyT MOTAUBOB, KOTODBIŃ CTAJI HOCTHUXKEHHEM GOJIEe HOZĄHHX BHNOBBX 
u3MCHeHuli. VICTODHA 3TUX HM3MEHEHUA OTYETJIABO YKAZBIBAET KAK MHD B OAJUIAAHOŃ KOHHNEHINAM 
HauMHa€T H3MEHATECA OHOBDEMCHHO C H3M€H€HHEM JIMTEpAaTypHOTO Te4EHAA A CHJI, HECBAJZAR- 
HbIX € JIATEepaTypoń. 3MeH4eTCA Take CIIOCOÓ BOCIIDHATHA HEŃACTBUTEJIŁGHOCTA HK B pEJYJIBTATE 
ipeo6paxeHuaM HauHHaeT HOĄHBEDTATbCA TEMATHKA OAaJUIANBI. 

IlosTroMy, a6crparupya npexpacnojoxeHie OaJuIaąbi K aTMoCÓhepe poMaHTHUECKOŃ HEOÓBI- 
JahHOCTH, CJIENYET KOHCTATHDOBATb, UTO TpEÓOBAHHA, KAKHE HPERBABJIAET CIOKETy CMELIAHHBIA 
B ?XAHDOBOM OTHOLIEHHH XAapAaKTEp XAHDPA, CBONATCA K ABYM TJIABHBIM IOCTYyJlaTAM: 1) 4TOOb! CBoei 
MaTepHaJIbHOŃ CKYJ[HOCTBIO, KOHIEHTPANNEŃH BOKPYT OHHAOTO, TOCIIOĄCTBYTOLIETO IHPOHCIIECTBAM 
H OCTpoń 3apHCOBKOŃ KOHÓJIAKTA CIOXKET IO3BOJIAJI peAJIA3HPDOBATb JHDAMATH3ADYFOLINE TEHCH- 
UAH OaJuIaĄqbI; 2) UTOÓBI BBOJIAJI TAKOE HDEJĄCTABJIEHHE MHDA, KOTODOE IIO3BOJWJIO ÓBI HPEĄNOJIO- 
'KHTb CYINeCTBOBAHHE KAKOTO-TO OOJIEE TJIYÓOKOTO CMBICJIA Belneń, HNAKE ECJIM Obi HeJIb3A OBUIO 
€To 3A4KCJIATE B KATETODHIO AOCTPAKTHBIX NOHATAŃ, A ObIIO Óbi OHO OHIYTHMO TOJIBKO B IIApA- 
4ECKOM CMBICJIE. 

Ko BceMy CKa3aHHOMy CJIENYET HOOABHTb €DMĄO OĄAO HAOJIONCHHE: CIOXKETHbii MaTEpHAJN 
TeM 60Jiee TOĄUTCA JIA HCHOJIBZOBAHUA B OAJUIANE, EM JIerue Npe4CTABHTb B HEM HAHBHOCTE 
OTHOLISHKA IOBECTBOBATEJIA, IIOKAJ3AT% IPAUMATHUBHOE HADOĄXHCE BO33DEHHC HA MHD, CEHCAHUOH- 
HOCTB HJIH IHAapX TOPOĄCKOTO (OJIBKIIODA, ECTECTBEHHOCTŁ peakiAii OÓbIKHOBEHHOTO, 3Ay- 
PAMNHOTO UEJIOBEKA. 

3 

OTA paccyXNeHHA He HpHBEJIA OBI K ONPEZEJEHAFO HPH3HAKOB, KOTOPBIE MOTJIU Obi BBICTYNATb 
B AeQUHMNUM OAJAĄBI B KAUECTBE OGAZATEJIGHOŃ JIA Hee XADAKTEDHCTHKA, TAK KAK HH ONHA M3 
YIIOMIHYTBIX OCOÓGHHOCTEŃ — 3a HCKJIEIOACHHEM, OBITb MO%KET, XAHDOBOŃ „TPOACTBEHHOCTA” 
He HUMEJa 3HAa4CHHA OOAZATEJIBHOTO YCJIOBHA. OTCIOHA PAZHOPOĄHOCTK HUHNUBUNYAJTEHOTO 
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OGJMKA OTAEJIBHBIX OaJUIAĄ HJIH AX Tpyrim. DTo 6oraTcTBo pa3AOBHĄHOCTEŃ H OTTEHKOB „IOJDKEH 
HAMETB BBHJy KAXKJIBIA, KTO HBITAETCA QOPMYJIMPOBATE 3TO ABJIEHHE KAK HTO-TO IIOCTOAHHOE, HOĄ- 
BEpXeHHO€ HOpMaM „Ie(PHHHIHH. 

OTO NoTOMy, 4TO Ha OAJIANyY BOZĄCHCTBYŁOT pA3ZHbIE QAKTOPBI. OXHH H3 HHX BBITEKAŁOT H3 
CTOJIKHOBEHHA HUHOTJĄA HPOTHBOOJOXKHBIX TEH1CHINHKŃ BHyTpEHHeŃ AHPOBOA JFUHAMHKH €€ CTDPYK- 
Typbi. Jipyrue QakTOpBI CBAZAHBI C BJIAAHHAMM HCTODHYECKOTO PAJBHTHA BHNA H CTAHOBATCA 
peJYJIbTATOM H3MCHEHHii, KAKAM IOJNBEpraeTcA OAJUIAHA BMECTE C pAZBATHEM OTHOLIEHHA B JIH- 
repaType HA B OKPyXAIOLIEH €e %XH3HA. 

Tlosromy €HHUHCTBEHHBIM IyTEM JUIA ONDENEJEHHA, 4EM ABJIAETCA ÓAJUIANA, MOTYT ÓBITŁ 
HCTOPHKO-JIHTEpaTypHble HKCCJIEĄOBAHAA, MbITAIOINHECA HA4EDTHTE JBOJIEOIHOHHyIO JIMHHIO PA3- 
BHTHA 3TOTO BHJA. 

Przełożył Eugeniusz Jeleniewski 


