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wania zasady prawdopodobieństwa, 
zmierza do poszerzenia koncepcji re- 
alizmu. 

Aleksander Bereza, Wrocław 

Alojzy Sajkowski, NAD STA- 
ROPOLSKIMI PAMIĘTNIKAMI (UBER 
ALTPOLNISCHE MEMOIREN), Uniwer- 
sytet im. A. Mickiewicza. Prace Wy- 
działu Filologicznego. Seria Filologia 
Polska, Nr. 6, Poznań 1964, SS. 148. 

Die altpolnischen Memoiren, eines 
der fruchtbarsten Gebiete des Schrift- 
tums im 17. Jh., wurden trotz ihrer 
wesentlichen Bedeutung fiir die Gestal- 
tung friiher Formen der Erzahlprosa 
noch vor kurzer Zeit von der polni- 
schen literarhistorischen Forschung nur 
nebenbei behandelt. Im 19. Jh. ist zwar 
eine Reihe alter Memoiren erschienen, 
doch betrachtete man sie als historische 
Quellen von dokumentarischem Wert. 
Diesem 'mangelhaften Interesse an 
Memoiren als konkreter literarischer 
Gattung ist es zuzuschreiben, dass sie 
von der polnischen Literaturforschung, 
die hier die Anschauungen der Ge- 
schichtsforschung iibernahm, negativ ein- 
geschatzt und einseitig beurteilt wur- 
den. Erst in den letzten Jahren, als die 
Memoiren ungewóhnliche Erfolge er- 
zielten und sehr viele Leser fanden, 
hat man das traditionelle Urteil iiber 
dieses Gebiet der Literatur korrigiert 
und versucht, es in die polnische Li- 
teraturgeschichte aufzunehmen. Die 
eigentimliche Rehabilitierung der Me- 
moiren begann mit der Herausgabe 
von Tagebiichern, Reise- und Kriegs- 
berichten, Autographien und Briefen 
aus dem 16. und 17. Jh. Weiterhin 
wurden literarhistorische Untersuchun- 
gen iiber die Bedeutung dieser Lite- 
ratur im Gestaltungsprozess der SEr- 
zahlprosa angestellt, Zu den wichtig- 
sten unter ihnen gehórt die Abhandlung 
von Jadwiga Rytel, die die Pamiętniki 
(Memoiren) von Jan Chryzostom Pa- 
sek mit anderen altpolnischen Me- 
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moiren vergleicht und auf ihren asthe- 
tischen Wert hin analysiert!'. Die in 
den vorliegenden Ausfiihrungen be- 
handelte Skizzensammlung von A. Saj- 
kowski aus dem Jahre 1964 ist ein 
weiterer Schritt auf dem Grebiet der 
Forschungsarbeiten iiber die iilteste 
„Memoirenprosa”. 

Sajkowski behandelt die Problematik 
der Memoiren unter dem Aspekt des 
Herausgebers, Theoretikers und Lite- 
rarhistorikers. Aus dem umfang- 
reichen Material, das er im Laufe sei- 
ner mehrjahrigen Forschungen und 
Studien sorgfaltig zusammengetra- 
gen hatte, wahlte er nur fiinf Problem- 
kreise: die Herausgebertatigkeit von 
Memoiren im 19. Jh., Beitrage zur Ge- 
nese von altpolnischen Memoiren, Ma- 
terialien zur Klassifikation der altpol- 
nischen Memoiren, Reiseberichte und 
Anmerkungen iiber Pamiętniki (Me- 
moiren) von Pasek. Die Kriterien fiir 
die Wahl einer so unterschiedlichen 
Problematik sind grósstenteils durch 
den Umfang des Stoffes und die For- 
schungspraxis von Sajkowski bestimmt. 
Daraus entspringen einige Disproportio- 
nen zwischen dem exemplifikatorischen 
Material und den interpretativen Er- 
gebnissen. So beschridnkt sich der Ver- 
fasser in einigen Studien, die einen 
Uberblick iiber eine imposante Menge 
von Memoirentexten geben, lediglich 
darauf, die dusserst wertvollen histo- 
risch-biographischen Informationen und 
knappen Beurteilungen zu verzeichnen, 
wobei er keinen Platz fiir eine Analyse 
des gesamten Profils mehr findet. 

Die erste Skizze enthalt eine Reihe 
wesentlicher Bemerkungen iiber die 
Edition altpolnischer Memoiren aus dem 
19. Jh. Die von Sajkowski durchgefiihr- 

1J. Rytel, „Pamiętniki” Paska na 
tle pamiętnikarstwa staropolskiego. 
Szkic z dziejów prozy narracyjnej („Me- 
moiren” von Pasek auf dem Hinter- 
grunde der altpolnischen Memoirenlite- 
ratur. Skizze aus der Geschichte der 
Erzihlprosa), „Studia Staropolskie”, Bd. 
11, Wrocław—Warszawa—Kraków 1962. 
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ten Verifikationen dieser Ausgaben und 
der Autographen und handschriftlichen 
Kopien ergaben, dass in einer Reihe von 
Memoiren sachliche Veranderungen vor- 
genommen, umfangreiche Fragmente 
weggelassen und auch stilistische und 
sprachliche Umarbeitungen durchgefiihrt 
wurden. Die Ursache ist in der Wirk- 
samkeit des politischen Zensors, des 
Sittenrichters, in modernisierenden 
Tendenzen und einer gewissen Unver- 
lisslichkeit des Herausgebers zu suchen. 

In dem Studium Einige Beitrige zur 
Genese altpolnischer Memoiren betont 
der Verfasser den Einfluss mittelalter- 
licher Annalen auf die Entstehung von 
Diarien. 

Obwohl diese These sich auf konkre- 
te Beispiele stiitzt, wird die Entwicklung 
der Struktur der tiglichen Aufzeichnun- 
gen nicht erklart. Nur einige Merkmale 
friiher Diariennotizen, z. B. urkundli- 
che Registrierung und chronologische 
kompositionelle Anordnung, scheinen 
sich aus der mittelalterlichen Annalen- 
literatur ableiten zu lassen. Ausser den 
Annalen und Chroniken musste also 
noch eine andere wesentlichere Quelle 
fiir das altpolnische Tagebuch bestan- 
den haben. Wenn wir den Gesamt- 
komplex der altpolnischen Memoiren 
mit der Praxis des sozialen Lebens in 
Beziehung bringen, miissen wir feststel- 
len, dass die utilitare Funktion des 
Diariums nud seine unmittelbare Ab- 
hangigkeit von den aktuellen Bediirf- 
nissen wesentliche Bedeutung hat. Da 
Sajkowski diese wirkungsfihigen Fak- 
toren unberiicksichtigt lasst, wird sei- 
ne These diskutabel. Von den zahlrei- 
chen Beziehungen der tiglichen Aufzeich- 
nung zu den praktischen Bediirfnissen 
zeugen viele Kalender-Konzeptbiicher, 
die auf den Seiten gedruckter Epheme- 
riden gefiihrt wurden, astrologische Al- 
manache und historische Kalender. Ihre 
Besitzer verzeichneten, nach den Vor- 
reden der Herausgeber urteilend, in die 
Rubriken der Kalender im Laufe von 
Jahren und Jahrzehnten wichtigere his- 
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torische Ereignisse, Geburts- und To- 
desdaten ihrer Familienangehórigen, 
Mitteilungen iiber unternommene Rei- 
sen usw. Die Tatsache, dass innerhalb 
der Konzeptbiicher einige unterschied- 
liche Typen (u.a. familiirhiusliche Auf- 
zeichnungen, intimes Tagebuch) beste- 
hen, beweist die Einwirkung dieser Bii- 
cher auf die Gestaltung verschiedener 
Arten von Diarien. 

In seinem umfangreichsten Studium 
versucht der Autor die Literatur der 
altpolnischen Memoiren aus zwei Jahr- 
hunderten (dem 16. und 17. Jh.) zu klas- 
sifizieren *. Die Grundlage seiner Typo- 
logie bilden formelle Elemente des Me- 
moiren-Berichts und daraus die erar- 
beiteten finf „Grundstrukturen der Me- 
moiren”: epistolographischer _Bericht, 
Diarium, Memoiren, Memoiren-Chronik 
und poetische Memoiren. Die genann- 
ten Strukturen wurden dann in kleinere 
Gruppen aufgegliedert, die Diarien z.B. 
in regellose und typische (klassische), 
die Memoiren in Selbstbiographien und 
„Erinnerungs-Chroniken”, schliesslich 
poetische Memoiren in Selbstbiogra- 
phien, gereimte Berichte und „Erinne- 
rungs-Poems*”. Um dieses ungeheure und 
differenzierte Material zu erfassen, 
fiihrt der Verfasser gleichzeitig solche 
Termine ein wie Memoiren-Tagebuch, 
Memoiren-Roman, Memoiren-Chroniken, 
Memoiren-Fluss, genealogische Memoi- 
ren, casarianische Memoiren usw. 

Jeder Versuch, dieses formal so man- 
nigfaltige, in den erzahlerischen Elemen- 
ten fliessende und stofflich sich iiber- 
schneidende Material streng typologisch 
zu systematisieren, muss unvermeidlich 

2 Unter den Forschungsarbeiten A. Saj- 
kowskis nehmen seine Studien zur Me- 
moirenliteratur des 17. Jahrhunderts 

einen besonderen Platz ein. Es sind Ar- 
tikel iiber unbekannte Memoirenschrei- 
ber (Jakub und Kasper Michałowski, 
Stanisław Niezabitowski) und eine aus- 
fiihrliche Einleitung zu den Memoiren 
von Samuel und Bogusław Kazimierz 
Maskiewicz (Pamiętniki Samuela i Bo- 
gusława Kazimierza Maskiewiczów, 
Wrocław 1961). 
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zu Vereinfachungen und Inkonsequen- 
zen fiihren. Die von Sajkowski kunst- 
voll durchgefiihrte Gliederung umfasst 
zwar Sonderarten, die Tendenz jedoch, 
jedes spezifische Merkmal eines Be- 
richts zu unterscheiden, bringt die Her- 
ausarbeitung einer Reihe von Gattun- 
gen, Arten, Gruppen und Untergruppen 
mit sich, die durch ihre strukturelle 
Verwandtschaft diese typologische Glie- 
derung zusatzlich komplizieren, So ist 
es z.B. nicht leicht zu erkennen, wo- 
durch die Erinnerungs-Chronik sich vom 
Erinnerungs-Buch unterscheidet, und 
doch verwendet der Verfasser diese 
'Termine zur Bezeichnung zweier ver- 
schiedener Typen (S. 31). Es beunruhigt 
auch, wenn unter den Grundarten der 
Memoirenliteratur die Selbstbiographie 
fehlt, die den Memoiren sogar zweimal 
untergeordnet wurde. Diese Herabset- 
zung autobiographischer Formen muss 
zu Einwainden fiihren, da gerade die 
Selbstbiographie in der Memoirenlitera- 
tur- einen exponierten und bestimmten 
Platz einnimmt*. 

Die Brauchbarkeit der formalen Kri- 
terien wird anfechtbar, wenn man ver- 
sucht, einen Text mit ganzlich unter- 
schiedlichen Konstruktionselementen ein- 
zureihen. Es zeigt sich, dass es unmóg- 
lich ist, sich nur auf sachliche Krite- 
rien zu beschrinken, da in der Regel in 
ein und demselben Memoiren-Text ver- 
schiedenartige thematische Bestandteile 
auftreten, worauf auch der Verfasser 
mit Recht hinweist, wenn er als Bei- 
spiel die Pamiętniki (Memoiren) von 
Pasek anfiihrt. Der Rezensent ist der 
Meinung, dass man bei der Systematik 
der altpolnischen Memoirenliteratur in 
erster Linie die Eigenart des erinnern- 
den Berichtes und seine altpolnische 
utilitare Funktion beriicksichtigen soll- 
te. Dies wiirde die Annahme von zwei 
adiquaten typologischen Kriterien er- 
móglichen, und zwar das Verhaltnis des 
Subjekts zum Objekt des Berichtes, das 
die Anordnung des Inhalts bedingt, und 
"8 Vgl R. Pascal, Design and Truth 
in Autobiography, London 1960. 
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das praktische Ziel, seine utilitare Funk- 
tion, die die Wahl der Darstellungs- 
form und der Konstruktion des Memoi- 
ren-Textes bestimmen. Bei diesen Vor- 
aussetzungen wiirde man wohl auch 
in der altpolnischen Memoirenliteratur 
einige Grundformen unterscheiden kón- 
nen, die sich zwecks Orientierung in 
Gruppen eingliedern liessen und zumin- 
dest bis zu einem gewissen Grad eine 
mechanische Einreihung vermeiden wiir- 
den, 

In seinem Studium iiber die Reise- 
beschreibungen charakterisiert Sajkow- 
ski verschiedene Formen altpolnischer 
Reiseberichte. Nach einem eingehenden 
Uberblick iiber die Reiseberichte geht 
Sajkowski zu ihren charakteristischen 
Merkmalen iiber (potentielle Grestal- 
tungsmóoglichkeiten der Figur des Erzah- 
lers, das Dominieren von beschreiben- 
den Elementen mit statischem Charak- 
ter, Unabhangigkeit von historiographi- 
schen Mustern), die bei der Gegeniiber- 
stellung anderen Arten der Memoiren- 
literatur auftreten. Das unstreitige Ver- 
dienst des Verfassers ist die Entdeckung 
zweier sehr interessanter Reisediarien 
von Teodor Biliewicz und Jan Kazimierz 
Biegański. 

Das letzte Studium setzt in gewissem 
Grade die zahlreichen Forschungen iiber 
die Pamiętniki von Pasek fort. Sajkow- 
ski verwendet Berichte von seinerzeiti- 
gen Memoirenschreibern, Briefe und 
Flugschriften, kommentiert einige 
Kriegsereignisse, an denen auch Pasek 
beteiligt war, und erganzt sie durch 
neue historische Einzelheiten. 

Die in dieser Rezension hervorgeho- 
benen polemischen Akzente vermindern 
keinesfalls den Wert der Studien Saj- 
kowskis. Sie bringen reiches Material 
und eine Reihe wichtiger, bisher nicht 
erórterter und komplizierter Probleme. 
Dies sichert der Arbeit auf dem For- 
schungsgebiet der Geschichte der alt- 
polnischen Memoirenliteratur zweifellos 
ihren bleibenden Wert. 

Marian Kaczmarek, Opole 


