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Es muss festgestellt werden, dass die Problematik der epischen Gattung als 
Ganzes, wie im Falle der Lyrik, in der erórterten Zeit nicht aufgegriffen wurde. 
Suggeriert wird sie aber durch viele interessante Analysen, die unter dem Aspekt 
einiger Strukturelemente der Gattung bzw. unter dem Aspekt ausgewihlter 
Narrationsarten durchgefiihrt worden sind. Unter diesen Umstianden tritt 
der Roman in den Vordergrund, als diejenige Gattung, die vielfach und in 
vielen Richtungen interpretiert worden ist. Zu unterstreichen sind drei For- 
schungsperspektiven, deren Vorhandensein in den Arbeiten zur Problematik 
dieser Gattung deutlich zum Vorschein kommt; die erste Perspektive — der 
Roman und die Kategorien seiner Beschreibung, die zweite — der Roman und 
seine Abarten, die dritte — der Roman und der Evolutions-prozess der narra- 
tiven Gattungen. 

Zur ersten der genannten Perspektiven greifend, wollen wir beim Erzahler 
verweilen. Die mit der Kategorie verbundene Problematik ist von besonderem 
Gewicht1. Mit Recht wird ihr in der Konstruktion einer epischen Ausserung 
fast allqgemein eine konstitutive Stellung zuerkannt, damit also auch in der Struk- 
tur der Art bzw. Gattung. Es sei festgestellt, dass sie in das Gebiet der polnischen 
Literaturwissenschaft von M. Jasińska mit der Skizze Narrator w powieści. 
Zarys problematyki badań (Der Erzdhler im Roman. Ein Grundriss der Forschungs- 
problematik) eingefiihrt wurde *. Ich meine, dass die Skizze nicht nur fir die 
polnische Wissenschaft Wert hat, in diesem Fall einen anregenden, sondern 
auch einen schópferischen gegeniiber den friiheren Erkenntnissen von O. Wal- 
zel, V. Vinogradov, R. Petsch, R. Ingarden, W. Kayser, F. Stanzel. 

1 Die Rolle und Bedeutung des Erzihlers, zwar nicht nur auf die Literatur bezogen, erklirt 
die Geburt der Narratologie als Wissenschaftsdisziplin, die, ausserhalb der literarischen Geno- 
logie sich befindend, das Gefiige der Fabel in Volksmiirchen, Mythen, Triiumen, Film u. a. ana- 
łysiert. In die Problematik dieser Disziplin fiihrt die Skizze von W. Grajewski, O narratologie 
(Zur Narratologie) gut ein. ,„Teksty”, 1974, Nr. 6, S. 32—44. 

: ,ZRL” 1962, Bd. V, H. 1, S. 101—118. 
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Die von M. Jasińska angenommenen methodischen Grundlagen, die ihre 
Widerspiegelung in einer detaillierten Charakteristik des Erzihlers finden, 
betreffen vor allem: den Zusammenhang zwischen dem Erzżhler und dem Wesen 
des Epischen, den ,,Entwicklungs '-Prozess des Frzihlers und seine Stellung 
in der Struktur der Ausserung. Deren Implikation bleiben weitere Fragen: 
die Anwesenheit des Erzahlers (eine kankretisierte oder abstrakte); das Ver- 
hialtnis: der Erzihler und der Kontext (Verfasser, Adressat, Ieser, die darge- 
stellte Welt); die Narrationsgrundlagen des Erzahlers (die Verbindung des 
Erzaihłers mit der dargestellten Welt, der Zweck des Erzahlens, seine Form); 
dic Haltung des Erzihlers zur dargestellten Welt (eine berichtendinformatorische, 
deutend-einschitzende, abschweifende); das Problem: der Erzaihler und die 
'Tatigkeiten des Erzihlens. 

Die Fragestellung zu der fiir die Struktur des epischen Werkes so wesent- 
lichen Rolle des Erzihlers sowie die Festlegung der zukinftigen Forschungs- 
bereiche aufgrund seiner Stellung entschciden iiber den Wert des gesamten Vor- 
schlags im Bercich der Anałyse der „erzahłenden” Gattung bzw. Art*, Die Frage 
dagegen: der Erzihler und seine Interpretationskontexte, bestimmt durch das 
Vorhandensein anderer Elemente der epischen Struktur, wurde grundsatzlich 
gestellt und beantwortet in der Skizze von M. Jasińska. Spitere Bearbeitungen 
sind entweder auf historische Konkretisierung der von ihr ausgesonderten theo- 
retischen Lósungen ausgerichtet oder konzentrieren sich auf das VWerhaltnis: 
Erzihler -- Empfinger, bzw. versuchen den Zusammenhang zwischen dem 
Erzihler, der Textkategorie und dem Verfasser als dem Urheber des gegebenen 
Werkes festzustellen oder bemiihen sich um die Bestimmung der Varianten 
der „„Gestałt”” des Erzihlers. Da sie damit die genologische Problematik meiden, 
werden sie hier nicht beriicksichtigt. 

Ein sehr deutlicher Zusammenhang ist zwischen dem Erzihler und dem 
Problem der Zeitverhaltnisse in der Struktur des narrativen Werkes zu sehen. 
Gut zeigt das die ausgezeichnete Studie von K. Bartoszyński Problem konstrukcji 
czasu w utworach epickich (Das Problem der Zeitstruktur in epischen Werken), 
obwohl sie als Ganzes nicht auf die Erklirung der Grundlagen dieses Zusam- 
menhanges eingestelit ist*. Sie strebt vielmehr die Wesensbestimmung „der 

3 Den Versuch ciner historischen Konkretisation der bis jetzt aufgestellten theoretischen 
Postulate bildet die Studie der Verfasserin von Narrator w powieści przedromantycznej (1776—1831) 
(Der Erzdkhler im Roman bis zur Romantik), Warszawa 1965. Die Einteilung der Erzahlertypen, 
die Bestimmung des Status des Erzihlers dem literarischen Stoff gegeniber, die thcoretischen 
Grundlagen der ideemiissigen Interpretation des Erziihlers und seiner Rolle im Roman beherr- 
schen die Ubersicht iber den diesbeziiglichen Ertrag im „Aufsatz von M. Żmigrodzka, Problem 
narraiora w teorii powieści XIX i XX wieku (Das Problem des Narrators in der Romantheorie des 
XIX. und XX. fahrhunderts), „Pamiętnik Literacki”, 1963, H. 1—2, S. 417—47). Von den 
„Ubersichts”-Arbciten seicn noch die Teorie perspektyw narratora. Analiza stanowisk badawczych” 
(Theorien der Erzóhlerperspektiven. Eine Analyse der Forschungesstandpunkte) — eine umfassende 
Untersuchung von 5. Eile „„Rocznik Komisji Historycznoliterackiej”, Abt. PAŃ in Kraków, 

1971, Jg. IX, S$. 147—186. 
4 [in:] WH” kręgu zagadnień teorii potieści (Zu den Problemen der Romantheorie), hrsg. ven 

J. Sławiński, Wrocław 1967, 5. 31—67. 
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vielfaltigen Rechnung der epischen Zeit” im Kontext der Gattung an5. Wie 
die literarischen Werke in der Zeit existieren und wie die Zeit als Konstruktions- 
element, das den dąrgestellten Gegenstinden eigen ist, zu charakterisieren sei — 
das sind zwei grundsatzliche Aspekte, unter denen jene Problematik erórtert 
wird. 

Der Verfasser schenkte seine Aufmerksamkeit hauptsiichlich der dargestell- 
ten Zeit, die den Status der epischen Zeit besitzt als Komplex der Verhiltnisse 
und Zusammenhainge im Rahmen: der zeitlichen Ordnung, der Kontinuitśt, 
des fempos, des Mitgeschehens, der Distanz, der Erzihlsituation, der dargestell- 
ten Ereignisse *. An die Beobachtungen von R. Ingarden ankniipfend, sagt 
K. Bartoszyński, eine der Grundlagen fiir die Zeitbildung sei 

die wirkliche Zeit der Entwicklung der Konkretisierung des literarischen Werkes, mit 
anderen Worten: die Lokutionszeit oder die Zeit der Ausfiihrung. 

Auf diesem Weg vollbringt sich der Ubergang des Werkes von seiner Zeit- 
losigkeit in den temporalen Zustand (vielleicht besser — in die Verzeitlichung ?). 
Die Erwagungen iiber die dargestellte Zeit erfordern die Beriicksichtigung der 
Zeit der Ausfiihrung des literarischen Werkes, die gewissermassen das Erscheinen 
und Verschwinden der Sprachgebilde ermóglicht. Es geschieht in Anlehnung an: 
die Unauffalligkeit (Diskontinuitat), die Sequentionalitit (verstanden als ,,man- 
nigfaltige Strukturverhiltnisse des 'Textes, nicht nur als Reihenfolge-Verhiślt- 
nisse einer Kette von Worten) und die Linearitit (was nicht nur mit der Ein-. 
strómigkeit verbunden, sondern auch Mitgeschehen, die Koexistenz der ein- 
zelnen semantischen Einheiten bedeutet). Im Kontext dessen, schlussfolgert 
K. Bartoszyński, wire die Zeitlichkeit der dargestellten Welt 

ein Korrelat der Zeitlichkeit der Sprache, nicht aber ausschliesslich eine Widerspie- 
gelung ihrer temporalen Potentialitiit; 

nicht ohne Bedeutung bleibt das Aussersprachliche 7. 

 

5 Die Zeit als eine der Analyse der Gattungserscheinungen dienende Kategorie erschien 
in den Beitrigen von: J. Kleiner, Rola czasu w rodzajach literackich (Die Rolle der Zeit in lite- 
rarischen Gattungen) [in:] derselbe, Studia z zakresu teorii literatury, weitere Ausgaben) und 
K. Wyka, Czas powieściowy (Die Romanzeit) insbesondere der Abschnitt: Teoria czasu bowieścio- 
wego (Die Theorie der Romanzeit), [in:] derselbe, O potrzebie historii literatury. Szkice z lat 
1944—1967, Warszawa 1969, 1. Ausg., $. 6—53. 

s Die dargestellte, die Konstruktions-Zeit, der K. Bartoszyński seine Aufmerksamkeit 
schenkte, steht im Zusammenhang mit der philosophischen Zeit, verstanden als eigenartiges 
,„„Thema”, geprigt durch 'eine Idee oder eine Weltanschauung; Darauf machte M. Czermińska 
aufmerksam ,,Pamiętnik Literacki”, 1969, H. 4, S. 354—374. Hinzugefiigt sei, dass iiber andere 
Auffassungen der Zeitkategorie der Aufsatz von K. Handke, Zagadnienia czasu w nowszych pra- 
cach niemieckiego kręgu językowego (Die Probleme der Zeit in neueren Arbeiten des deutschen Sprach- 
raumes) Pamićtnik Literacki 1969, H. 4, S$. 379—483 informiert. 

7 Zu bemerken ist, dass die Interpretation von K. Bartoszyński auch andere, sehr wichtige 
Aspekte der Zeitstruktur eines narrativen Werkes: die Zeitdistanz und der Zeitbereich der Nar- 
ration betrifft. 

M 
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Ein anderer Aspekt der Gattungsstruktur, der bei der Analyse eines Romans 
genutzt wird, ist der Dialog. Die Kategorie, in Literaturforschungen letztens 
besonders vorgczogen, wurde zum Gegenstand ciner Skizze von M. Głowiński 
Dialog w powieści (Der Dialog im Roman)*. Zu ihrem Interpretationskontext, vom 
Standpunkt der von ihr in der Gattungsstruktur zu spielenden Rolle, wurde 
das Erzżhlen. Dem Dialog gegeniiber iibernimmt es die Funktion des Kom- 
mentars, des metasprachlichen Ausdrucks. Manche Elemente des Erzihlens, 
bchauptet M. Głowiński, bilden „die erzihlende Begleitung des Dialogs”. 
Durch sie blcibt die Information iiber die Ausserung ein Bestandtcil des Berichts 
von ihrem Verhalten. Ausser der „erlduternden” Funktion spielt das Erziihlen, 
dem Dialog gegeniber, eine bcegłaubigende Rolle, denn es kisst feststcllen, was 
wahr und was nicht wahu ist. 

Man kann sagen, dass die bis jetzt erórterten Arbeiten cin „Feld der Móglich- 
kciten” fiir die Untersuchungen zum Wesen der narrativen Gattungen gcezeich- 
net haben, genau genommen — fiir die Untersuchungen zum Roman. Eine Er- 
wciterung dieses „„Feldes” ist ohne Zwcifel der Band H kręgu zagadnień teorii 
powieści (Zu den Problemen der Romantlieorie), hrsg. von j. Sławiński, mit Re- 
feraten von der der Romanthcorie gewidmeten Tagung (IBL 1965). Die Idee 
einer gemeinsamen Untersuchung des narrativen Wortes und der von ihm bes- 
timmten Wirklichkcit, d.h. der dargestellten Welt als Merkmal der im ganzen 
Band vertretenen methodologischen Einstellung, kam im Aufsatz von [. Sła- 
wiński Semantyka wypowiedzi narracyjnej (Die Semantik der narraticen „łusser- 
ung) am starksten zum VWorschcin?. Der Verfasser stellt vier grundsiitzliche 
Postulate auf, die solchen Forschungspraktiken entgegenwirken sollen, und die 
den Erzihler ausserhalb der Narration placieren: 1. die klcinste semantische 
Einheit in narrativen Ausserungen ist der Satz (erst dieser hat die Kraft, ein 
hcheres bedeutungsmissiges Gefiige in Anlehnung an die drei Prinzipien der 
semantischen Satzkonstruktion zu bauen: an die Einheit des Satz-Sinnes, an 
die bedeutungsmiissipe .ikkumulation, an die Oszillation zwischen Statuk und 
Dynamik), 2. die sich entwickelnden und hinzufliessenden seinantischen Ein- 
heiten bilden dic Gestalt der grossen semantischen Figuren (z. B. des Erzih- 
lers, der Fabcl, des Helden) heraus, 3. die autotelische Funktion zeigt sich in 
einer eigenartigen U berorganisation hóherer semantischer Gefiige, und in der 
Erzahlstruktur entspricht ihr dic Interferenz der grossen semantischen Figuren, 
4. jede grosse Figur stcht in Relationen zu anderen: 

die Bestimmung einer der Figuren ist also gleichbedcutend mit der Bestimmung ihres 
Ortes unter den ubrigen. 

Neben den Arbeiten zur Gattung Roman stellen sich diec Ergebnisse im Bereich 

s [In:] dersetbe, Gry potwieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych (Romanspiele. 
Skizzen aus der Thworie und Geschichte der Narrationsformen), Warszawa 1973, 8. 37—58. 

* [In:] W kręgu zagadnień teorii pozieści..., S. 7—31. Auf die methodologische Einheit- 
lichkeit des genannten Bandes machte E. Szary in ihrer Besprechuny desselben aufmerksam, 
„Pamiętnik Literacki”, 1969, H. 1, S$. 372—378. 
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der Analyse einiger Romanabarten interessant vor. Dazu gehórt zweifelsohne 
die biographische Belletristik, eine Erscheinung aus dem Grenzgebiet der Wis- 
senschaft und Literatur; vielmalige Versuche sie zu erkliren unternahm M. Jasiń- 
ska, eine Synthese derselben wurde ihr Buch Zagadnienia biografii literackiej 
(Probleme der literarischen Biographie) (Warszawa 1970) *. 

Uber die Nachbarschaft als das wesentlichste Merkmal der biographischen 
Belletristik, sagt die Verfasserin, entscheide 

die Kreuzung des literarischen Charakters, weit verstanden als die Weise der Auffas- 
sung der dargestellten Welt, als die Weise der Verkniipfung der Stil- und Aufbauganzheit 
mit dem biographischen Faktor, also mit der Gesamtheit der Verkniipfungen des Helden 
mit seinem historischen Vorbild. 

Darum umschliessen das ,„„Feld der artbildenden Móglichkeiten” der bio- 
graphischen Belletristik einerseits die Grenzen der populiren Biographie, ande- 
rerseits — der Roman. Die in seinem Bereich entstandenen Strukturen der Art 
(biographische Erzihlung, romanartige Biographie, biographischer Roman, 
verschiedene Abarten ,,des an die Biographie ankniipfenden Romans”) weisen 
einige stindige Merkmale auf: die thematisch-gliedernde Dominante des Haupt- 
helden, der eindeutige Bezug dieses Helden auf eine reale geschichtliche Gestalt, 
Merkmale, die den Text vom wissenschaftlichen Werk unterscheiden und der 
epischen Erzihlprosa nahekommen. In jeder der biographischen Belletristikar- 
ten finden sich die genannten Merkmale anders und bedeuten auch etwas anderes. 

Der Roman als Grundstruktur bezeichnete den Charakter noch einer anderen 
Variante dieser Gattung; sie wurde mit dem 'Terminus: Tagebuch-Roman 
bzw. romanartiges Tagebuch benannt, was den. Sinn des Identifikationsprozesses 
von zwei verschiedenen, zugleich aber irgendwie miteinander verbundenen Struk- 
turen besser wiederzugeben scheint. Die Uberordnung des Romans in diesem 
Prozess signalisiert u. a. die Monothemigkeit, der Charakter der Ereignisse 
(nicht mechanisch festgelegt, sondern sich gemiiss dem globalen Sinn des Werkes 

10 Zu bemerken ist, dass der erste Kiinder der biographischen Belletristik die Skizze von 
'T. Parnicki, Autentyzm dokumentarny a wyobraźnia twórcza we współczesnej powieści historycznej 
i biograficznej (Die dokumentarische Authetie und die schóbferische Einbildungskraft im gegenwdr- 
tigen historischen und biographischen Roman), Kurier Literacko-Naukowy” 1937, Nr. 35—36 
Den Weg der Explikatioń der Belletristik dieses Typus markieren folgende Arbeiten von M. Ja- 
sińska Problem genologicznej typologii zbeletryzowanej biografii (Das Problem der genologischen 
Typologie der belletristischen Biographie) (ein Vortrag, gehalten im IBL am 13.10.1966; eine Zu- 
sammenfassung in Biuletyn Polonistyczny”, Warszawa 1967, H. 28, S. 21—23), Z problemów 
typologii współczesnej zbeletryzowanej biografii ((Die Probleme der Typologie gegenwdrtiger belle- 
tristischer Biographie), ,„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, 1967, Jg. 
XXI, H. 1, S. 1—6, Typologia zbeletryzowanej biografii (Die Typologie der belletristischen Bio- 
graphie), Rocznik Humanistyczny, 1967, Bd. XV, H. 1, S. 5—16; The Novelized Biography and 
Biographical Novel. Two Inadequately Distinguished Genres of the Belletristic Biography, „ZRL”, 
1967, Bd. X, H. 1, S. 15—48, iibersetzt von Z. Jastrzębowski; zu den Betrachtungen iiber die bio- 
graphische Belletristik gehórt noch der Aufsatz von Cz. Kłak, Problemy teoretyczne powieści 
biograficznej (Theoretische Probleme des biographischen Romans), „„Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 
WSP Rzeszów. Nauki Humanistyczne” 1968, H. 3, S$. 257—292. 

Zagadnienia Rodzajów Literackich, XXVI/2 — 6 
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entwickelnd), in der Spczifik der Mehrsprachigkcit, eigenartig zwar fiir das 
Tagebuch, aber hier durch die „Iierarchie der Sprachen” bestimmt, im tvr- 
schen bzw. cssayistischen „Einsatz”, der die „Erzahlzeichnung” nicht zerstórt, 
sondern zu ciner der móglichen Varianten des grundsiitzlichen Sprachverlaufes 
wird. Diese Umgestaltung ist das Ergebnis nur ciner Relation: Roman -- Tage- 
buch. Diese wurde im kurzen Aufsatz von M. Głowiński Poecieść a dziennik in- 
tvmny (Der Roman und das intime Tagebuch) ciner Analyse unterzogen'!. Die 
andere dagegen als Inversion der cersteren und zuglcich als Ergebnis der Stel- 
lung des Tagebuches in der Hlierarchie der literarischen .lussageformen, das 
'Tagebuch -- der Roman, wartet immer noch aut ihren Forscher. 

Die dynamische Entwicklung des Science-Fiction-Romans bleibt in cinem 
Missverhiiltnis zu den theoretischen Bcarbeitungen dieser Wariante der narrati- 
ven Gattung. Die Feststellung bezicht sich nicht nur auf die polnische Litera- 
turwissenschaft; ebenso verhalt cs sich in der curopiischen, ja sogar in der 
Weltwissenschaft >. Bei uns fillt dic Lick im gewissen Grade u. a. die Studie 
von R. Handke Polska proza fantastyczno-naukowa (Polnische phantastisch- 
-wissenschaftliche rosa) (Wrocław 1969). Sie umfasst nahezu ausschliesslich 
die Epik, und in ihrem Bereich - - dic dargestellte Welt sowie die Erziihlsituatton. 

Die Analyse der wissenschaftlichen Phantastik beginnt gewóhnlich mit 
der I'rage nach der Definition der Phantastik selbst. R. Handke hilt fiir phantas- 
tisch das, was „dice nachahmenden Bestrebungen der verisuischen Fiktion” 
iberschreitct FP. Die entschcidende Rolle wird dabci nicht die Funktion der 
Mimesis, sondern die der Crcatio spielen. Ein solcher „lusgangspunkt hebt 
die dargestellte Welt und die in ihr verlaufenden Prozesse besonders hervor, 
die, nach des Verfassers Uberzeugung, das ganze Antlitz der Science-Fiction- 

U [In:] M. Głowiński, Gry potcieścioee ..., Ś. 59—75. Derselbe Verfasser sieht. eine andere 
Abart des Romans — den Ich-Roman analysierend, scin Wesen tn der Erscheinung des formalen 
Mimetismus, was mit der Nachahmung durch das jewcilige Werk unterschiedlicher „Musserunt- 
typen (der literarischen, paraliterarischen, ausserliterarischen „Musserungen) zusamcnhingt 
(s. derselbe, op.cit., S$. 76—105). 

12 Darauf wies R. Handke hin, [in:] Polska proza fantastyczno-naukosza (Polnische pltantas= 
tisch-tissenschaftliche Prosa), Wrocław 1969, S. 15--19. 

13 Anders verstcht das Problem der Phantastik A. Zgorzelski; er verbindet es mit Uber 
windung der inneren literarischen Gesetze und der gattungsmiissig testgelegten Ordnung der fik= 
tiven Welt” (s. derselbe, Understanding Fantasy, „ZRI.”, 1972, Bd. NIV, IŁ. 2, 5. 103—-108). 
Schr interessant entwickelte cr diese Auffassung weiter in seinem Buch -- Fantastyka. Utopia. 
Science Fiction. Ze studiów nad rozizojem gatunków (Phantastik. Utopbie. Science Hiction. słus den 
Untersuchungen zur Entwicklung der Gatturgen), Warszawa 1980. Ein klussisches Beispiel fur 
die Verwertung der Gegeniiberstellung: Phantastik — Realismus ist der Aufsatz von W. Ostrow- 
ski, The Fantastic and the Realistic in Literature. Suggestions on how to define and analyse Fantastic 
Fiction, ,,ZRL”, 1966, Bd. IX, H. 1, S. 54--72. Von den Arbeiten zur wissenschattlichen Phan- 
tastik sei hier der Versuch einer Einzeldarstellung genannt — Fantastyka i futurologia (Phuntastik 
und Futurologie) von S$. Lem (Kraków 1970). Die Auffassung unter zwei Aspekten: dem onto- 
logischen und dem epistemologischen scheint im Bereich der bisher festgestellten charukteristis- 
schen Merkmale der Science Fiction zu bleiben. 
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Gattung priigen. Ihr Modell wird durch einige bedeutende, sich um die kom- 
positionsstrukturale Dominante gruppierende Merkmale, d. h. um die Futuro- 
logie, bestimmt?*, weil diese die charakteristische Schematisierung der Aus- 
serlichkeiten, die Oberflachlichkcit, die Handhabung der Abkirzung, die Glo- 
balsicht der zu kreierenden Wirklichkeit. Sichtbar wird hier der Empfiinger durch 
Einfiihrung der die Arbcit der Einblidungskraft stcigernden Faktoren, wie auch 
durch die Stellung des Erziihlers (der einerseits durch die Miihe, cine seltsame, 
ungewóhnliche Welt zu kreieren, andcrerseits durch die Sorge um die Wahr- 
scheinlichkeit der darzustellenden Wirklichkeit bestimmt wird). In einer solchen 
Situation kommt die fatische Funktion deutlich zu Wort 5, 

Eine Reihe von Wandlungen in der Struktur des Romans erhielt eine eigenar- 
tige Synthese im nouveau roman. Die Modifikationen bezichen sich hier nicht 
mehr auf die Fabel, die Stilistik, die Erzahlweisc; alles organisiert sich um die 
stindige Enthillung der Romanwerkstatt, um die Eatdeckung seiner Aufbau- 
móglichkeiten. Am wichtigsten wird das Niveau der Metasprache. Den Sinn 
der cingetretenen Wandlung geben folgende Begriffe gut wieder: „„der Roman 
als Untersuchung” bzw. „der Roman des Denkens an sich selbst”. Alles das 
enthiilt der Aufsatz von M. Głowiński unter dem so charakteristischen Titel — 
Powieść jako metodologia powieści (Der Roman als Nlethodologie des Romans) ". 

Das WVorhandensein vieler Bearbeitungen zur Problematik dcs Romans bzw. 
anderer im Zusammenhang mit dem Roman entstandener Arten scheint die 
Aussagen liber andere epische Gattungen in den Hintergrund zu driingen. 
In dieser Situation stelit sich die Ballade am giinstigsten vor, hauptsichlich dank 
den Arbeiten von Cz. Zgorzelski. Besser entwickelt dessen Beobachtungen der 
Śchiiler des Werfassers von Duma poprzedniczka ballady (Duma, die Vorgdn- 
gerin der Ballade), I. Opacki. Am vollstindigsten zeigte das die Studie — Ballada 
literacka — opis gatunku (Die literarische Ballade — etne Beschreibung der Art". 

1 Die Futurologizitiit als wichtiges Merkmal der Science Fiction cxponierte J. Trzynadlow- 
ski in drei eigenen Modellen dieser Gattung (in diachronischer Sicht), also 1. „die Geburt der 
Zukunft”, 2. „,das Errcichen der Zukunft”, 3. „die Beherrschung der Zukunft” (s. derselbe, 
Próba poetyki science fiction. [in:] Z teorii i historii literatury, hrsg. von K. Budzyk, Wrocław 1963). 

15 Zu signalisieren ist die interessante Charakteristik des Verhaltens der aussertextlichen 
Kategorien (,,Verfasser eben dieses Werkes”” — „der angenommene Rezipient"”) und ihrer ,„Fort- 
fiihrungen” — der Textkategorien („der sich auf die Funktion des Erziihlers beschriinkende 
Narrator” — „der Textrezipient"), die in bezug auf Science Fiction auf den Sciten 149—165 
der penannten Studie durchgefiihrt wurde. 

16 [[n:] W kręgu zagadnień teorii powieści ..., $. 77-—107; eine ausfihrlichere Besprechung 
des nouvcau roman enthiilt der Aufsatz dieses Verfassers Nouveau roman — problemy teoretyczne 
(Nouveau roman — theoretische Probleme) „Pamiętnik Literacki”, 1964, H. 3, S. 285—312. Er- 
wiihnenswert ist, dass vom Standpunkt der Evolution der Romangattung die Skizze von J. Trzy- 
nadlowski Niektóre aspekty gatunku powieściowego (Kinige dAspekte der Romangattung), „Prace 
Literackie” 1962, Bd. III, 5. 67—76 interessant ist. 

17 [In:] I Opacki, Cz. Zgorzelski, Ballada. Poetyka. Zarys encyklopedyczny (Ballade 
Poetik. Enzyklopddśscher Grundriss), TUL I, Bd. VII, hrsg. von M. R. Mayenowa und Z. Kopczyńska, 
Wrocław 1970, S$. 5—82. Nicht zu vergessen ist die interessante IFormel der Ballade, die J. Kleiner 
vorgeschlagen hatte, indem er sie „„eine kurze epische Versform iiber cin ungewOhaliches Ercignis 
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IDas interpretierte, ahistorische Modell der Balłade kennzeichnet, nach I. Opacki, 
cinerscits vor allem diec doniinierende Rolle des Lyrischen (das hiingt mit der 
Stelłung des Erzdhlers als des „beteiligten” Zuschauers zusammen), andererscits 
die Funktion des Epischen und Dramatischen, die nur in der Form des ,,Bciklan- 
ges”, glcichsam - - ciner Beglcitung vorkommt; daher die Reduktion im Bercich 
der Grundclemente der Fabcł (Gestalten, Ilandlung, Hintergrund) und die 
Dramatisicrung in der Konstruktion, u.am. der Zcitstruktur, dcs Erziihlers, 
der dargestellten Wirklichkeit'*. Ein solcher Anteil der Gattungskategorien 
kristallisiert das Antlitz des ,„Artkerncs” der Bałlade heraus, also dessen, was 
im Prinzip keinen Umgcestaltungen unterliegt, weil sich jene im „Feld der Bal- 
lade" vollzichen. 

Unter den Arbeiten zur Problematih der narrativen Gattungen filit die 
Riickkchr von S$. Skwarczyńska zum brief und seinen Problemen im Aufsatz 
Wokół teorii listu. Paradoksy (Zur Brieftheorie. Paradoxe) auf 9. Diese abermalige 
Aufnahme der Bricfproblematik hiingt mit der in den genologischen Untersu- 
chungen der Verfasserin so hiufigen Gegeniiberstellung zusammen; ces geht 
hier um die Zwcihcit: angewandte Literatur — Literatur sensu stricte. S. Skwar- 
czyńska schligt vor, den Brief als cin Fragment des Briefwechsels aufzufassen, 
also Sammlung von Briefeinheiten, fiir die, so postuliert sie, eine gesonderte 
Poetik zu schaffen sei. 

Nach der Zcit einer gewissen Wergcsscnhcit kehrte die Problematik der 
Novelle und der Erzihłung wieder. Nicht zufillig erscheinen beide genologische 
Strukturen nebencinander. Der Grund dafir liegt in der ziemlich dcutlichen 
'Tendenz, diese im Bereich der Interpretationspraxis zu identifizieren. Vielver- 
sprechend sind dic von (U. Cieślikowska vorgeschlagenen und als Stichwórter 
im „,Wórterbuch der literarischen Gattungen” veróffentlichten Lósungen. Die 
Novellc -- das ist vor allem: der dramatische Mufbau der Fabel in Anlehnung 
an den WVerlauf der Handlungs —- und Gegcnhandlungslinie, die Beschrinkung 
der Erzahlzeit und die Verstirkung der Fabelzeit, was die Einfiihrung der vom 
Standpunkt der logik der Ereignisse unentbehrlichen Elemente verursacht. 
IDas Ganze umfasst der Bericht des Erziihlers, indirekt bzw. direkt 0. Anders 

mit lyrischcr Firbung und mit der Tendenz zur dramatischen, dialogischen Fassung” nennte 
(Ballada, ,„ZRI,” 19538, Bd. I, S. 196). 

i Eine detaillierte Analyse dieser Erzchcinung centhilt der Aufsutz von I. Opacki Die Ges- 
talt und die dramatisierende Funktion des Erzdhlers in der polnischen epischen Ballade, „ZRL” 
1964, Bd. VI, H. 2, S. 72—100, tbersetzt von M. Urbanowicz; die polnische, spiitere Fassung 
erwiihnte ich in den „Allgemeinen Problemen*”. Aut grund der Difftrenzierungen aut theo- 
retischer bene von I. Opacki und Cz. Zgorzelski versuchte J. Jagieiło [(in:] Polska ballada lu- 
dowa (Polnische Volksballade), Wrocław 1975, das Problem der Volksballade durch eine funktio- 
nal-thematische Analyse zu łósen. 

19 „Pamiętnikarstwo Polskie”, 1972, Nr. 4, S. 37-—45. 
w „ZRT, 1961, Bd. IV, H. 1, S$. 222—228; erwiihnt sei die viele Jahre verzógerte Verót- 

fentlichung der Studie von L. Fryde Problem noweli (Das Problem der Novelie), die 1934 entstand 
aber 1961 in „Pamiętnik Łiteracki”, H. 1. 5. 91—123 gedruckt wurde. 
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bei der Erzihlung. Hier herrscht ununterbrochen der Erziihler vor, daher die 
deutliche Hervorhebung des Subjektiven, das Versetżzen ins Lyrische dessen, 
was in der Struktur der Art enthalten ist. Bemerkbar wird das Bestreben nach 
Hervorhebung der subjektiven Stellung des Erzihlers am Schluss, cs erscheinen 
Abschwceifung, epische Weitschwcifigkeit, aber immer „„verflochten” durch 
die Beherrschung der Welt durch den Erzżhler ©. 

Ich meine, die von T. Cieślikowska vorgenommenen Unterscheidungen 
lassen sich in hohem Grade auf das zuriickfiihren, was J. Trzynadlowski die 
Strategie des Erzahlers nannte *. Nach seiner Auffassung wire die Novelle 
einzig und allein eine Strategie des Erzihlers, die Erzahlung dagegen — das 
Ergebnis zweier Stratcgien: der des Erzahlers und der dargesteliten Gestalten. 
Die Anwesenhcit der zwciten verursacht gleichsam cine „Śchwichung” der 
Stellung des sprechenden Subjekts dadurch, dass andere Gestalten zu „Wort” 
kommen. Den Aufbau der Erzahlung kennzeichnet cine gróssere Elastizitiit, 
eine gewisse Offenheit, wahrend die Novelle wegen ihrer Gliederung in ciner 
Perspektive, vom Erzihler her, starkcr formalisiert zu scin schcint *%. 

* 

3 * 

Der theoretische Ertrag in der Epik erlaubt einige synthetisch-wertende 
Meinungen. Sofiillt das Bewusstscin der Genologen fast im ganzen der Roman. 
Die Entwicklung dieser (rattung, eine generalle Modifikation ihrer Werkstatt, 
die Umwertung der bis jetzt bevorzugten ,„Aufgaben” des Romans — alles das 
gestattet, vom Roman als von der meist beachteten Gattung zu sprechen. Doch 
muss bemerkt werden, dass von der Gattung selbst, von ihrem Wesen, mittel- 
bar gesprochen wird, gerade durch dic wegen einer bestimmten Untersuchungs- 
kategorie vorgenommene „Analyse (Erzahler, Źcit, seltener — Dialog oder 
Raum). Es ist gut, dass ausgewahlte und wohl reprisentative Aspekte dieses 
genologischen ,,Gegenstandes” eingchend untersucht werden. Aber in Unruhe 
versctzt die Tendenz zur Bildung eigenartiger „hermetischer Kreise” um die 
jeweilige Kategorie der Beschreibung. Man vergisst oft die sehr engen Verbin- 
dungen zwischen ihnen, obwohł diese nota bene nicht mehr im „Untertext”, 
sondern fast an der „Oberfliche” einer bestimmten Ausfiihrung erscheinen. 

 

21 ,ZRL”. 1961, H. 1, S. 228—232. Im hohen Grade wurden die Unterbrcitungen von 
'T. Cieślikowska in der Studie von R. Pięczka Tvoria i typologia opowiadania (1945-1963). Z za- 
gadnień struktury I narracji (Tlworie und Typologie der Erzóhlung (1945—1963). Zu den Problemen 
der Struktur und der Narration), Wrocław 1975 verwertct. 

:: ]. Wrzynadlowski, Noela — opowiadanie —- w polskiej tradycji literachiej. Problem 
struktury (Novelle -—=->Przdhlung — in der polnischen literarischen Tradition. las Problem der 
Struktur), (in:) Poctyka i stylistyka słowiańska, hrsg. 5. Skwarczyńska, Wrocław 1973, 5. 211. 

23 Von den Arbvciten zu den Narrationsgattungen ist dic Śkizze Próba teorii eseju literackiego 
(Ein Uersuch der Theorie des Iterarischen Kssays) von W. Głowala zu nennen „Prace Literackie" 
1965, Bd. VII, 5. 140—166; das „„artbildende'" Merkma dieser Art sicht der WVerfasger in der 
Retlexion, die sich alle im Bereich dieser Kssayabart existierecnden Konstruktuonselemcnte un- 
terordnet. 
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Die ziemlich optimistische, obwohl keinesfalls zufriedenstellende Situation 
im Bercich der Romananalyse vom Standpunkt ihres Wesens aus (was ist er?) 
iberragt weit die Bemerkungen iber die Evolution dieser Gattung. Das Inte- 
resse fiir den nouvcau roman von M. Głowiński, die onomatologische Auffassung 
von ]. Trzynadlowski — das ist entschieden zu wenig. Eine Entschidigung 
waren hier Arbeiten im Stil der Balladenbearbeitungen, die wir Cz. Zgorzelski 
und I. Opacki verdanken. Sie schufen gleichsam cin komplexes Forschungsmo- 
delf zu dieser literarischen Art, was den Entwicklungsprozess zu zeigen ermó- 
glichte, das Wesen der Art selbst, ihre „rcife Form” tauchte in natiirlicherer 
Wcisc auf. Der reiche historische Hintergrund, das Sich-leiten-lassen von der 
Spezifik des literarischen Stoffes trugen zur Entstehung iiberzeugender theo- 
retischer Feststellungen bei. 

Bei dem Interesse fiir den Roman und die Ballade prasentiert sich der Ertrag 
im Bereich der Erforschung anderer epischen Gattungen cher bescheiden. 
Das Dilemma des Dricfes, scine Paradoxie, an das S$. Skwarczyńska erinnerte, 
wurde nur erwihnt, obwohl der Brief in einen neuen Bezug geriickt wurde 
(Briefwechsel). Eine aktuelle Angelegenhcit, fiir die kiinftigen Erórterungen 
belassen, ist nach wie vor die Ścience Fiction, trotz gewissen Fortschritts durch 
die Studic von R. Handke und das letzten erschienene Buch von A. Zgorzelski 
tber Wechselbeziehungen und Entwicklung der Phantastik, der Utopie und der 
Science Fiction, was ich bei der Besprechung der wissenschaftlichen Phantastik 
erwihntc. Beriihrt wurde cinzig und allein die theoretische Problematik der 
Novelle und der Erzihlung; ebenso verhilt es sich mit dem literarischen Essay. 

DRAMA 

Die spezifischen Wandlungen in der Auffassung der literarischen Gattung 
als Kategorie bzw. genologischer Gegenstand, vorhanden in den Arbciten zur 
Lyrik bzw. Epik, traten mit noch grósserer Kraft beim Drama auf. Erschien dort 
die literarische Gattung iiber manche Kategorien der Beschreibung (die Be- 
schaffenheit des sprechenden Subjekts, die Zeit-Raum-Verhaltnisse, Kommunika- 
tionssituation), also — indirekt, so ging man hier, im Falle des Dramas, sogar 
zur ,,Liquidation” dieser Gattung vor, indem man sie als eine gesonderte Kunst 
ausserhalb des Gebietes der Titeraturwissenschaft placierte. Selbstverstindlich 
denke ich an die extreme Form dieser Bestrebungen — an die theatralische Theorite 
des Dramas. Ich erinnere, dass diese von S$. Skwarczyńska vorgelegt wurde 
Zagadnienie dramatu (Das Problem des Dramas) *:, und eine ziemlich stiirmische 

24 Przegląd Filozoficzny” 1949, Bd. XLV, S. 102—126; die ersten Voraussetzungen werden 
in den spiteren Beitrigen der Verfasserin entwickelt: Podstawowe założenia ogólnej teorii dramatu 
(Grundlagen der allgemeinen Dramentheorie), „Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU”, Kraków 
1952, Bd. LII, Nr. 8, S. 648—651, Z zagadnień konstrukcji bohatera dramatu tzw. typ t tzw. cha- 
rakter (Zu den Problemen der Konstruktion des Dramenhelden, der sog. Typ und der sog. Charakter), 
„Prace Polonistyczne”, 1950, R. 8, S$. 281—311; O rozwoju tworzywa słownego i jego form podaw- 
czych w dramacie (Uber die Entwicklung der Wortsubstanz und ihrer Darbietungsformen im Drama), 
„,Prace Polonistyczne”, 1951, R. 9, S$. 369—395, Eine eigenartige Ankiindigung der theatralischen 
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Diskussion hervorrief 5, Sie fand ihre Anhanger und Gegner. Im Eifer der Ausei- 
nandersetzung, der gewóhnlich die Geburt jeder neuen Idee begleitet, fanden 
sich leicht bedeutende Ungenauigkeiten bzw. Fehler in der Einschatzung des 
wirklichen Wertes der neuen Erscheinung, denn eine solche wurde das „thea- 
tralische Drama”, anders --- das „eigentliche I)rama”. Dann erschienen viele 
Arbeiten mit unterschiedlichem Werhiltnis zu der vorgestellten 'Theorie des 
Dramas. Es fchlte auch nicht an die beiden extremen Stellungen schlichtenden 
Stimmen beziiglich der literarischen bzw. theatralischen WUheorie des I)ramas. 

Diese kurze Einfiihrung in die Problematik des Dramas will ich nun entwick- 
eln, indem ich die Argumente „fiir” und „gegen” hervorhole: „fiir” — die 
Belassung dts Dramas als literarische Gattung im Bercich der literarischen Ge- 
nologie, unter Anerkennung seiner theatralischen „Fassung” (das Schauspiel) 
als gesonderte Kunst, die aber mit der „literarischen Partitur” Zusammenhange 
aufwcist, ,„gegen” -— die Bchandlung der „dritten Gattung” als Interessenge- 
genstand der Literaturwissenschaft (der Genologie), und die Beriicksichtigung 
der thcatralischen 'Thcorie des I)ramas. Mit ihr beginne ich die Besprechung 
der ausgewahlten Arbeiten. 

Der ,„Beigeschmack ciner gewagten Neuheit”, wie S$. Skwarczyńska die 
Forderung, aus dem Feld der literarischen Genologic das Drama iiberhaupt 
zu entfernen, genannt hatte, veranlasste die Begriinderin dieser Theorie dazu, 
dass sie noch mcehrere Male das Wort cergriff. Im Aufsatz Niektóre praktyczne 
konsekwencje teatralnej teorii dramatu (Finige praktische Konsequenzen der the- 
atralischen Theorie des Dramas) crinnerte sie im Prinzip an die grundlegenden 
Elemente ihrer Konzeption 25. Diese hingen mit der Feststellung einer endgiil- 
tigen Bestimmungsform des Dramas zusammen, die es bei der Realisierung im 
'Thcater annimmt; sie bewirkt, dass die Einstofflichkeit des literarischen Dramas 
(die Sprache) durch die mehrstoffliche Natur des Kommunikationssystems im 
thcatralischen Drama ersetzt wird (u. a. Schauspieler, Biihnenraum, Biihnen- 
bewcgung, akustische und musikalische Effekte). Diese grundsatzlichen Voraus- 
setzungen fiihrten S$. Skwarczyńska zu der Feststellung, dass das theatralische 
Drama cin gesondertcs Kunstwerk ist, glcichgestelit der Literatur, Musik, 
Plastik usw. Dic Bcachtung des Aussagetenors der Verfasserin, ihrer Argumenta- 
tionsweisc, gestattet die Feststellung, dass sie grossen Nachdruck darauf lege, 
die literarische Genologie um cinen ihrer „Gegenstande” zu bringen. Ubrigens 

Dramentheorie kann in der Feststellung von J. Kleiner geschen werden: ,,lDas Drama ist kein 
Aufbau von Wortgefisen, die hestimmte Vorstellungskompiexc suggerieren, sondern die Gestał- 
tung der Theaterwirklichkcit” [in:] derselbe, Istota utworu dramatycznego (Das Wesen des 
dramatischen Werkes), „Listy z Teatru 1948, Nr 24. 

35 Gegner waren hier u.a. J. Jastrzębowski, Nad zagadnieniem dramatu (Zum Problem des 
Dramas), „Tygodnik Powszechny”, 1934, Nr. 39 und A. Hutnikiewicz Cay dramat jest dziełem 
literackim? (Ist das Ilrama ein literarisches Werk?), „Dziś i Jutro?" 1954, Nr. 42. 

%* „Diałog” 1961, Nr. 10, S. 133—138, 
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bezcichnet sie selbst ihre Theorie als cine „antiliterarische” *. Eine grosse 
Bedcutung bei einer so kategorischen „Auffassung von der Sache hatte ohne 
Zweifel das von 5. Skwrczyńska viele Jahre hindurch hervorgehobene funktionale 
Moment der sprachlichen Ausscrung, und daneben das theologische. Im Falle 
des Dramas spielte das insofern cine wesentliche Rolle, als der Text sełbst nicht 
nur mit seiner ,„Nebenschicht”, sondern auch mit der ,„Hauptschicht” das 
„Szenische” gewissermassen suggerierte. Als einseitig erwies sich auch die 
von der Verfasserin hervorgehobene Abhangigkeit des Dramas von den histo- 
rischen Móglichkeiten des Theaters. Ohne Zweifel sind diese Zusammenhinge 
fiir die literarische Form des Dramas von Bedeutung. Sie sind von Bedeutung, 
brauchen cs aber nicht zu sein, und kónnen es nicht immer sein. Fiir diese Stel- 
lungaahme spricht auch die Situation des polnischen romantischen Dramas, 
dessen Inszenierungsdiktat erst in der Zcit des ,Jungen Polen” realisiert wurde. 

Die „antiliterarische” Auffassung vom Drama kennzcichnet im aligemeinen 
die Ausszgen von $. Skwarczyńska, in denen sie vorwiegend dice in ihrem ersten 
Bcitrag formulierten Bchauptungen weiter entwickelt %. Anders prasentieren 
sich diejenigen Arbceiten, in denen die literarische und theatralische Uheorie des 
Dramas gewissermassen glcichrangig werden. In der Gruppe solcher Aussagen 
fallt die Skizze von J. Świdziński Problemy metodologiczne literackiej i teatralnej 
teorii dramatu (Methodologische Probleme der literarischen und theatralischen 
Theorie des Dramas) auf 9, Der Verfasser sagt, der Streit zwischen den Wort- 
fiihrern der cinen oder der anderen Theorie entbehre jeder Begriindung. Das 
Problem selbst fiihrt er auf die letztens modernen Grenzgebiete der Kiinste 
(die Literatur ---- das Szenische) zuriick. Eben in diesem Verhiltnis, behauptet 
er, sollte sich die Probłematik des Dramas einfinden. Aber die Anhanger der 
neuen Thceorie, weist er nach, haben ziemlich wesentliche methodologische Mo- 
mente iibergangen. Die von ihnen respektierte Unterscheidung zwischen „Haupt- 
text "und ,,Nebentext” entbehre jedweder Motivation. Im Drama, wie in anderen 
Werken, sel 

alles Iaupttext, zweckmiissig wichtig und unterschiedlichen Motivationsdirektiven 
beigeordnet. 

Unrichtigt wurde auch die Sache des thceatralischen Stoffes und dessen 

21 Nach Jahren nimmt sie dazu cine anderc Stellung. Sie sagt, die Literaturwissenschaft 
(ob auch die Genologie ?) sollte sich im Namen der heute unentbehrłichen Erforschung der Zu- 
sammenhiinge zwischen verschiedenen Kiinsten mit dem Drama beschiftigen [in:[ Dramat 
— literatura —— teatr (Drama — Literatur — Theater), „Dialog”, 1970, Nr. 6, S. 129) (beschiif- 
tuen. Diesen Versóhnungston griff J. Abramowska auf, indem sie hervorhob, das zur Diskussion 
stchende Problem (Drama — Theater) sollte aus der Perspektive der Ubersetzung, der Adaptation, 
erfasst werden, was mit der Kategorie der Sender-Empfiinger-Situation zusammenhingt [in]: 
Literatura — dramat -— teatr, „„Dialog”, 1970, Nr 12, S. 148). 

*8 Dem kommt die Auffassung von W. Lipiec in ihrer Skizze Problematyka dramatu w pra- 
cach S. Skwwarczyńskiej (Die Problematik des Dramas in den Hrbeiten von S. Skwarczyńska), ,,Prace 
Polonistyczne”, 1964, R. 20, S. 38—66 nahe. 

+8 „Studia Estetyczne” 1973, Bd. X, S$. 319—328. 
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Anteil im Bereich des Sprachsystems aufgefasst. Es gibt zwar Beispiele, wo er 
eine geringe oder fast keine Rolle spielt, dennoch sind solche Kreationsmittel 
nicht zu iibergehen, deren Wesen in der Natur der sprachlichen Ausserung liegt: 

das Drama ist eine Literatur des Dialogs, und der Dialog eine in Worte gefasste Hand- 
lung. Die Dialogrepliken erlangen im Theater die Bedeutung von Gliedern einer Kette von 
Handlungen und Gegenhandlungen. 

Somit wird gewissermassen mittelbar die Anwesenheit der sprachlichen 
Sphare dort sichtbar, wo sie scheinbar fehlen sollte. 

Mit seiner Skizze trug J. Świdziński u. a. zur richtigen — wie ich meine — 
Aufstellung der Dramaproblematik bei 3%. Das bezeugt eine Reihe anderer Mei- 
nungen, die auf die Analyse interstrukturaler Relationen auf gemeinsamer Ebene: 
des literarischen und theatralischen Dramas ausgerichtet sind. Unter dem Aspekt 
einer Ubertragung griff dieses Problem Z. Osiński auf, indem er zwischen den 
untersuchten ,,Texten' dreiartige Verbindungen fand: 

1. die Bindung, gestiitzt auf die Analogie der Substanz, mit Ausrichtung auf die Subs- 
tanz des literarischen 'Textes, charakteristisch fiir das Modell des realistischen 'Theaters 
(in Jacobsonscher Bedeutung des Begriffes: Realismus); 2. die Bindung, gestiitzt auf die 
Analogie der Substanz, mit Ausrichtung auf die theatralische Substanz, auf der das antirealis- 
tische Theater basiert; 3. die Bindung, gestiitzt auf die Analogie der Funktion, mit Ausrich- 
tung auf die Treue der Strukturen, charakteristisch fiir das Kreationstheater *', 

In den angefiihrten bzw. signalisierten Arbeiten wird eine zweifache Hal-- 
tung angenommen: entweder wird die Ausschliesslichkeit des „,eigentlichen” ' 
Dramas anerkannt oder man spricht vom Verbleiben beider "Typen des Dramas 
auf gemeinsamer Ebene, dabei wird, was zu unterstreichen ist, im Falle der — 
sozusagen — „wversóhnenden'” Einstellung eine Richtung der Einwirkung in 
betracht gezogen: die Abhangigkeit des theatralischen Dramas von seinem li- 
terarischen „,Vorbild” 53. Damit wird eine andere Móglichkeit der Einwirkung 

30 Eine iihnliche Bemerkung enthilt die friihere Ubersicht ..., deren Verfasser feststellen, 
„das Drama muss mit den Inszenierungsmóglichkeiten [...] rechnen, ja sogar auf diese rech- 
nen kónnen, ist aber im Verhśltnis zu der Inszenierung etwas Selbstindiges. Die Inszenierung 
konkretisiert die im Text enthaltenen bzw. suggerierten Móglichkeiten* — s. M. Jasińska, 
S. Sawicki, Przegląd ..., S$. 153. 

31 [In:] Dramat i teatr (Drama und Theater), hrsg. von Jj. Trzynadlowski, Wrocław 1967, 
S. 119—156. In der genannten Strómung ist die Analyse beider dramatischer Strukturen von 
J. Misiewicz enthalten, der in Anlehnung an das Ingardensche Modell des literarischen Kunst- 
werks auf die Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen dem Drama und dem Schauspiel auf- 
merksam macht (s. derselbe, Dramat pisany a tekst teatralny (Geschriebenes Drama und der 
theatralische Text), „Studia Estetyczne”, 1973, Bd. X, S$. 169—177. 

32 [n diese Richtung gehen u. a. die Lósungen von E. Balcerzan, O literackiej naturze dzieła 
teatralnego (Zur literarischen Natur des Theaterwerks), ,,Proscenium” 1965/66, J. Brach, O sto- 
sunku widowiska teatralnego do dramatu (Vom Verhdltnis des Theaterschauspiels zum Drama), 
„Procsenium” 1964/66, Z. Osiński Jeszcze raz o stosunku spektaklu (dzieła teatralnego) do dra- 
matu [Noch einmal zum Verhdltnis des Schauspiels (des Theaterwerks) zum Drama], ,,Proscenium” 
1964/65, M. R. Mayenowa, Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym (Die Gestaliung 
der Ausserung im Dramentext) „Pamiętnik Literacki”, (1964, H. 2, S. 419—429), R. Taborski, 
Dramat jest także literaturą (Das Drama ist auch Literatur) „ Dialog” 1962, Nr. 1, S. 112—115, 
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iibergangen: die des theatralischen Dramas auf die nur literarische Fassung. 
Auf dieses Moment macht J. Ziomek in einem Aufsatz aufmerksam, in dem 
nicht nur die von S. Skwarczyńska vorgeschlagene 'Theatertheorie verifiziert, 
sondern im gleichen Grade eine neue Konzeption der literarischen Gattung 
im allgemeinen ausgearbeitet werden soll. Es geht um: Projekt wykonawcy w dziele 
literackim a problemy genologiczne (Entwurf des Darstellers im literarischen Werk 
und genologische Probleme) *. Ich erinnere nur daran, dass ich den genologischen 
Aspekt dieses ,,Diskussionsbeitrages” in den Aligemeinen Problemen besprochen 
habe. 

J. Ziomeks Replik konzentriert sich im die theatralische 'Theorie des Dramas 
betreffenden Teil hauptsichlich auf die Beanstandung der Kategorie der end- 
giltigen Form des Werkes, einer der wichtigsten, von S$. Skwarczyńska hervor- 
gehobenen Voraussetzungen. Wenn unter der endgiiltigen, sagt der Verfasser, 
die finale Form des Dramas verstanden werden soll, dann zeigt sich eine solche 
Feststellung in der Praxis sehr arbitrar; manchmal, mitunter sogar vielmals, 
wird die z. B. speziell an das Theater oder den Film gerichtete Musik etwas 
Eigenartiges, Autonomen, und prasentiert sich ausgezeichnet von selbst. Ferner, 
setzt J. Ziomek fort, erweist sich die Teilung in dramatisch-theatralische und 
dramatisch-literarische Texte als relativ. Vielmehr sollte hier von theatralischen 
Dispositionen in der Literatur und von literarischen Dispositionen im Theater 
die Rede sein: 

[...)] zwischen Theater und Literatur besteht nicht das Verhiltnis der Konkurrenz, 
sondern der Zusammenarbeit, nicht das der Unterordnung, sondern der Kreuzung %, 

In der Uberzeugung von der „,dispositionalen'”” Natur des Dramas in bezug 
auf das Theaterschauspiel und umgekchrt, bestitigt er die friiher unterbreiteten 
Ansichten von R. Ingarden %. Nicht vollstindig ist jene dritte Art in der Schich- 
tentheorie des literarischen Kunstwerkes enthalten. Das Theaterschauspiel aner- 
kannte er als einen Grenzfall. „Grenzfall” — bedeutet Nachbarschaft, eine 
Verbindung mit dem literarischen Vorbild. ,„Fall'* werdend, hórt es auf, etwas 
Obligatorisches, Notwendiges zu sein. Diese These begriindet R. Ingarden wie 
folgt: 1. das Theaterschauspiel hat, ebenso wie das literarische Kunstwerk, 
einen Schichtenaufbau, 2. die sprachlautliche Schicht, die Schicht des Satz- 
-Sinnes und der bedeutungsmissigen Einheiten ist auch vorhanden, in einer 
ebenso wichtigen Rolle, 3. der Schichtenaufbau des 'Theaterschauspiels impli- 
ziert eine wertqualitative Polyphonie, die dem literarischen Werk eigen ist, 4. es 
vollzieht sich eine Transformation der Behauptungssitze in Quasi-Urteile, 

s%8 [In:] Problemy odbioru i adbiorcy (Die Probleme der Rezeption und ders Rezipienten), 
S. 73—78, 89. 

%4 Op. cit., S$. 89: Die Wechselbeziehung (Drama — Schauspiel) nannte S. Dąbrowski 
„die funktionale Dualitit des Dramas” s. derselbe, Z zagadnień dramatu (Zu den Problemen des 
Dramas), „Pamiętnik Teatralny”, 1972, H. 2, S. 154. 

36 Es ist das Kapitel: Wypadki graniczne (Grenzfdlle), [in:] derselbe, O dziele literackim 
(Vom literarischen Kunstwerk), Warszawa 1960, S. 394—400. 
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5, vervielfacht wird die Stirke der metaphysischen Qualititen (wohl durch das 
Wesen der Mchrstofflichkeit des Theaterschauspiels), 6. die vorhandene innere 
Dynamik des Schauspiels resultiert aus der Mufeinanderfolgc der Phasen -- 
Teile, so wie im literarischen Werk. 

Alligemein genommen, wird die theoretische Problematik des Dramas so- 
wohi als Literatur wie auch als Theater sehr vernachlassigt, jedenfalis in der 
polnischen Wissenschaft *. Diese Ansicht, vor Jahren von I. Sławińska in der 
Skizze Główne problemy struktury dramatu (Grundprobleme der Struktur des 
Dramas) geiussert, scheint den Charakter und den Stil der im Zusammenhang 
mit dem „,eigentlichen” Drama veróffentlichten „Nussagen in hohem Grade zu 
erkliren 37. Die traditionellen, bereits unvollikonimenen Farschungsmittel konn- 
ten an diese seit Jahren umstrittene literarische Gattung nicht mehr erfolgreich 
angelegt werden. Daher besass und besitzt die angefiihrte, vor liber zwanzig 
Jahren erschienenc Skizze von I. Sławińska wciterhin unleugbaren Wert im 
Hinblick auf den Vorschlag ciner anderen, bewusst strukturellen Aufłassung 
des Wcesens des Dramas. 

Die perspektivisch-strukturelle Analyse der dramatischen Ganzhcit macht 
vor allem gegen die Untersuchung irgendeines Elementes in Relation zu ałlen 
iibrigen und jener wiederum im Verhdltnis zu dem cinen empfindlich. Sehr 
wichtig, geradezu grundlegend ist hier das Moment seiner Funktion, die ihm 
im Rahmen der Struktur zukommt. Und die Grundelemente des Dramas: 
das dramatische Ereignis, die Gestalten, Zeit und Raum, die poetische Welt, 
die theatralische Vision, das dramatische Wort — in die Struktur verlegend, 
gibt sie nicht nur eine erneuerte Theorie, deren Zeichen cine neue Terminologie 
ist, sondern unterstreicht sie vor allem die qualitative Ścite jedes der genannten 
Konstruktionsfaktoren. Ein dramatisches Ereignis bedeutct so viel wie friiher 
die Entwicklung der Handlung mit ihrem Hóhepunkt; jetzt — Warum hat 
der Verfasser gerade so cin Ereignis gewahlt? Welche Iienste leistet cs ihm? 
Welche Stellung nimmt es in der Ganzhcit cin? -— das sind Fragen, die das 
Verstindnis dieser Strukturposition modifizieren. Ahnlich verhilt es sich mit 
der Struktur der Gestalten. In der traditionalen Terminologie niihert sie sich 
der „„Charakteristik der Personen”. Nun anders. Welches Wisscn von der je- 
weiligen Gestalt will uns der WVerfasser vermitteln? Worauf bczicht sich dieses 

36 Ejne Bestitigung dicses Sachverhaltes ist; versuchte man das Drama zu definieren, dann 
wies man gewóhnlich auf seine allgemeinen Merkmale hin, mit besonderer Beriicksichtigung: 
der Mehrsubjektivitat, der łosen Verbindung mit dem Verfasser als dem Urheber des gegebenen 
Werkes, was in der Sphire des Werkes selbst als Vorherrschung der dargesteliten Welt zum Aus- 
druck kam. Eine solche Auffassung kennzeichnet z. B. die Beitrige von ]. Kleiner, Rola podmiot: 
mówiącego w epice, liryce i w wypowiedzi dramatycznej (Die Rolle des sprechenden Subjekts in Epik, 
Lyrik, und in der dramatischen Ausserung), [in:] Studia z zakresu teorii literatury, weitere Aus- 
gaben) und von H. Markiewicz, Rodzaje i gatunki literackie (Literarische Gattungen und .irten), 
[in:] derselbe, op. cit., S. 160). 

sr Pamiętnik Teatralny", 1958, Jg. VII, H. 3—4, S. 367—379; es ist die polnische I'assung 
des am 31.08.1957 auf der FILLM-'[agung in Heidelberg gehaltenen Vortrag?. 
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Wissen ? Wie wird es vermittelt? — unter diesen Aspekten entwickelt sich vor 
allem der Prozess der Betrachtung, wie sich die Struktur der Gestalt als ,„Frag- 
ment” des Ganzen bildet. Die traditionelle ,,Einheit der Zeit und des Ortes” 
soll nun der Zeit-Raum-,,Wirtschaft” Platz machen, auf die die Frage auf- 
merksam macht: Wem soll sie dienen, wie ist der Verlauf des Kreationsprozesses 
dieser primiren Zeit-Raum-Verhaltnisse? Die Betrachtung der Elemente der 
poetischen Welt fiihrt zu immanenten, in den Text eingetragenen Interpreta- 
tions- (Inszenierungs)-Voraussetzungen, die die Form der Biihnenvision sug- 
gerieren. Es geht hier um alle dieses Moment bezeichnenden „„Anmerkungen” 
Im Zusammenhang damit, sagt die Verfasserin, entbehrt die traditionale Teilung 
in „Haupttext* und „Nebentext” rationaler Voraussetzungen: „im Drama 
ist alles Haupt- und Grundtext”, von gleichem Wert. Auf allen Ebenen der 
dramatischen Musserung zeigt sich die Mitbeteiligung des Wortes, das durch 
Geste, Mimik, Licht, Musik unterstiitzt wird. Und obwohl sich diese. ,,Mit- 
wirkung” in der theatralischen Inszenierung am vollstindigsten realisiert, ist 

"sie doch im Text des Dramas vorgesehen und anwesend. 
I. Sławińskas Bemerkungen scheinen die 'These von der Notwendigkeit 

einer Anniherung, einer „,Nebeneinander”-Untersuchung des literarischen 
Dramas und seiner eventuellen Biihnenrealisation zu bestitigen. Ausserdem, 
vielleicht vor allem, bezwecken dienen sie der Modernisierung der ziemlich 
veralteten Untersuchungsmethode, und was sich daraus ergibt — dem Verstindnis 
des Dramas *. 

* * 

Unter Anwendung ziemlich weiter Verallgemeinerungen kann gesagt werden, 
dass sich die genologische Problematik des Dramas als einer literarischen Gattung 
vor allem auf das eigenartige Dilemma konzentriert: das Drama nur als litera- 
rische Gattung, genologischer ,„„Gegenstand”, oder auch das Drama als Schau- 
spiel (theatralisches Werk). Diese beiden extremen Auffassungen traten mit 
gleicher Stirke auf. Die erstere ist, wenn es um die polnische Wissenschaft 
geht, eher die Domine der Vorkriegsansichten iiber jene dritte Gattung. Es 
ist schwer auf Arbeiten aus dem jetzt besprochenen Zeitraum bzw. aus den voran- 
gehenden dreizehn Jahren hinzuweisen, deren Verfasser den Versuch einer 
Begriindung des Theaters (des Schauspiels) in Anlehnung an das literarische 

38 Tjje Bedeutung des poetischen Wortes in Hinsicht auf die Dramenstruktur unterzog einer 
Analyse I. Sławińska im Aufsatz Ku definicji dramatu poetyckiego (Zur Definition des poetischen 
Dramas) [in:] dieselbe, Sceniczny gest poety (Die Biihnengeste des Dichters), Kraków 1970, 
S. 223—263; mit einem Sonderfall des poetischen Dramas, dem ,,metaphorischen*” Drama setzte 
sich die Verfasserin in ihrer Skizze Metafora w dramacie (Die Metapher im Drama), „Zeszyty 
Naukowe KUL? 1963, Nr. 3, $. 25—36 ausceinander; es ist eine etwas erweiterte Fassung des 
Vortrags Die Metapher im Drama, der auf der Internationalen Tagung zur Poetik in Warszawa, 
August 1960 gchalten wurde, gedruckt in ,,Poetices”, Warszawa 1961, S. 341—346. 
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Drama unternommen hatten, indem sie das Śchauspicl ałs etwas Zufalliges, 
Dienstbares betrachteten. Dice andere Auffassung dagegen, die fiirs erste thca- 
tralische Theorie des Dramas genannt wurde, machte vor allem — so meine 
ich — die tatsiichliche Stellung des 'Uhcaterschauspiels bewusst. Sie łenkte die 
Aufmerksamkcit der Forscher auf sein Wesen, auf die Andersartigkeit und 
Affinitit zugleich in der Relation zum Drama als der dritten Gattung. Eine 
Entdeckung wird gewóhniich von einer kategorischen Formulierung der erar- 
beiteten Postulate begleitet. Dadurch zcichnet sich auch die Aussage von S$. Skwar- 
czyńska, der Vorkimpferin und Vorliuferin der neuen Konzeption aus. Die 
von ihr gebrachten Argumente (der Wert des „cigentlichen” Dramas als der 
endgiiltigen Form des literarischen Dramas, seine Mehrstofflichkeit und Un- 
ahnlichkeit mit dem cinstofflichen literarischen Drama), bissten mit der Zeit 
ihr anfangliches Gewicht cin. Die Bemerkungen von E. Balcerzan, R. Ingarden, 
I. Sławińska, R. Taborski, J. Ziomek wiesen darauf hin, dass die Uberzeugung 
vom „„antiliterarischen”” Charakter des 'Iheaterwerkes falsch sci. Es zcigt niim- 
lich die Anwesenhcit vieler Merkmale seines literarischen VWorbildes, seiner 
„Urform”. Das sprachliche Gcprigc unterliecgt nur ciner Transformation, 
einer Umkodierung. Auf sozusagen natirlicherc Wcise tauchte hier cin grund- 
legendes, fundamentales Problem, vom Standpunkt des Wesens betder Werke 
(des dramatischen und des theatralischen), auf, gebunden an die Kategorie der 
U bersetzung, der Adaptation. Es kann kaum gesagt werden, dass es scharfsin- 
nige Interpretationen erlebt hitte, es sind cher gcelegentliche Bemerkungen, 
deren Verfasser sich nur iiber das „spczifische Gewicht” der beriihrtecn Sache 
einig sind. Die beide Arten des Dramas bindende Kategorie stellte deutlich das 
Problem ihres WVerhaltnisses, ihrer Existenz auf cine Ebenc. Treffend driickte 
das J. Ziomek aus: „keine Konkurrenz, sondern Mitarbcit, kein Unterordnen, 
sondern Kreuzung”. Daher solicn literarische Dispositionen im Theater und 
thcatralische Dispositionen in der Literatur erforscht werden. Es muss gcsagt 
werden, dass das erstere Glied dieser Dircktive cinige iiberzcugende Realisatio- 
nen gefunden hat, das zwcite aber, genau so interessant, nicht aufgenommen 
wurde, obwohl es — was sich als cin Paradox erweisen kann — von Ś. Skwar- 
czyńska in dem Moment berihrt wurde, wenn sie von der Einwirkung der his- 
torischen Horm des Theaters auf die Gestallt des literarischen Dramas spricht. 
Die Erwagungen liber die Relation: literarisches und theatralisches Drama 
blieben auf dem Nivcau der Gattung stchen. Ubergangen wurden solche dra- 
matische Arten wie Wragódie bzw. Komódie. Was war dabci entscheidend ? Der 
gcgenwartig verhaltnismissig niedrige Rang des Dramas als litcrarischcs Werk 
(auch der Komódie und der Tragódic) oder vieclmchr die Tendenz zu inter- 
diszipliniiren „Auffassungen, Grenzauffassungen, mit der Absicht, in dieser 
Weise zum Wesen des jewciligen Kunstwerkecs zu gelangen: Eine eindeutige 
Antwort zu finden ist nicht leicht. Beidcs war wohl mitentscheidend. 
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SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Ich glaube, es lohnt sich diese Ubersicht iiber die Ergebnisse im Bereich 
der polnischen theoretischen Genologie mit dem Versuch einer Gegeniiberstel- 
lung abzuschliessen mit dem, was friher getan bzw. unter anderem Aspekt 
gezeigt wurde, im Hinblick auf die Feststellungen sowohl von. M. Jasińska und 
S. Sawicki wie auch von J. Hviść. 

Im Bereich der allgemeinen Probleme war die Zeit direkt nach dem Krieg 
(1944—1957) nicht besonders fruchtbar. Es wurde bemerkt, dass vom Stand- 
punkt der Aufstellung der genologischen Problematik ziemlich klar und deut- 
lich nur die genetisch-funktionale Stellung hervorgetreten war, gestaltet durch 
die Arbeiten von S$. Skwarczyńska, die sich auf solche Fragen konzentrierten 
wie: die Erscheinung der Urformen der Gattung, die Bestimmung und der 
Zweck des jeweiligen genologischen Gegenstandes, die Aufteilung der Gat- 
tungen. In spiterer Zeit erweiterte die Begriinderin der theatralischen 'Theorie 
des Dramas durch scharfsinnige und konsequente — im Vergleich zu den frii- 
heren — Voraussetzungen bedeutend den Bereich der genologischen Proble- 
matik. Jenen Prozess der Evolution machte der 3. Band des Wstęp do nauki 
o literaturze (Einfihrung tn die Literaturwissenschaft) bewusst. Dies geschah 
vor allem durch eine tiefe, obwohl nicht immer klare Betrachtung des Wesens 
der literarischen Arten und Gattungen, die S. Skwarczyńska, wie wir wissen, 
als Daseinsformen unter anderen auffasste. Dadurch gewann die genologische 
Problematik im Rahmen einer solchen Auffassung sehr an Bedeutung. Auf die 
Worte der WVerfasserin sich berufend, kann man sagen, sie wurde angesichts 
der Literatur zur Notwendigkeit. Dieser eigenartige „genologische Determinis- 
mus” wurde ziemlich fruchtbar, wofiir hauptsiichlich die Arbeiten von J. Trzy- 
nadlowski sowie die Art von E. Balcerzan, diese Problematik zu verstehen, 
wenn auch nur auf lyrische Gattungen beschrinkt, ein Beispiel liefern. 

Neben der genetisch-funktionalen, von S$. Skwarczyńska erarbeiteten Hal- 
tung machte der besprochene Zeitraum die Anwesenheit einer anderen Auf- 
fassung bewusst, der beschreibend-historischen, deren Initiator Cz. Zgorzelski 
war. Die Arbeiten dieses Forschers vor allem, und spiter seiner Schiiler (I. 
Opacki, M. Maciejewski) sowie Anhinger fixierten eine solche Untersuchungs- 
weise der Literatur. Sie bevorzugt vor allem die Erklirung in Anlehnung an 
einen rekonstruierten Prozess der Evolution literarischer Gattungen, an das 
Wesen der Gattungsereihe einer bestimmten Gattung. Dadurch scheint hier 
die Sache der Aufteilungen in Gattungen und Arten auf natiirliche Weise auf- 
zutauchen. 

Die Konstituierung der beiden Stellungen in der polnischen Genologie 
hingt irgendwie mit dem Fortschritt in den Untersuchungen zur detaillierten 
Problematik dieser Disziplin zusammen. Dies kann in solchen Problemen beo- 
bachtet werden wie: Definieren der literarischen Gattung (S$. Skwarczyńska, 
Cz. Zgorzelski, I. Opacki, M. Głowiński) bzw. in Betrachtungen zum Thema 
Konstruieren der Gattungsbegriffe (S$. Sawicki). Eine gewisse Prazisierung 
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erfuhr die Bestimmung der Grenzen und des Verfahrens der wissenschaftlichen 
Beobachtung in der Genologie (5. Skwarczyńska), verkannt in den vergangenen 
dreissig Jahren. Entschiedener verlangte man nach der genologischen Syste- 
matik, nach ihrer Grundlage bzw. Grundlagen (1. Opacki, 5. Skwarczyńska). 
Zwar marginal, aber dennoch wurde das Problem der Relation zwischen der 
literarischen Gattung und der literarischen Konvention beriihrt, was wichtig 
ist, weil die scheinbar ihnlichen Erscheinungen im literarhistorischen Prozess im 
Grunde verschiedene Rollen spielen (A. Okopień-Sławińska, S$. Skwarczyńska, 
K. Wyka, M. Głowiński). 

Die Beriihrung, nicht selten Entwicklung der genannten Probleme zeugt 
von einem entschiedenen Fortschreiten der Arbeiten iiber die allgemeinen 
Probleme der Genologie. Es kónnte nur schwer davon gesprochen werden, 
ohne wenigstens die Frage der Geschichte des genologischen Bewusstseins 
zu signalisieren. Ich erwiihnte schon das ausgezeichnete und reprisentative 
Werk von 'T. Michałowska — Staropolska teoria genologiczna (Altpolnische 
Theorie der Genologie), das — im aligemeinen — auf die Verifizierung der da- 
mals funktionierenden Bezeichnungen, Begriffe und deren Designate im Kontext 
der philosophischen Uberzeugungen ausgerichtet ist. Fiir die historische Geno- 
logie hat das cine erstrangige Bedeutung. Aber nicht nur fiir diese Disziplin. 
Die Rekonstruktion dieses — so wiirde ich es nennen — Eżymons hat fiir die 
Poetik im allgemeinen eine ganz besondere Bedeutung, weil das Bewusstsein 
der Herkunft bestimmter Namen bzw. Artenbegriffe ihr gegenwirtiges Antlitz 
bestimmen und unrichtigen Behauptungen entgegenwirken lisst. 

Der beachtete Fortschritt im Bereich der allgemeinen Probleme zeigt sich 
bescheidener im Falle der Bearbeitungen zu lyrischen Gattungen wie auch 
zur Lyrik selbst. Ich sage — bescheidener, aber auch anders, denn es herrscht 
darin keine komplexe, ganzheitliche Erfassung wie z. B. in den Arbeiten von 
O. Ortwin oder J. Kleiner, sondern eine aspektmissige. [Das Wesen der Gattung 
bzw. Art wird in der Relation zu bestimmten strukturellen Elementen gedeutet 
wie: das lyrische Subjekt, der Empfiinger oder auch die Kommunikationssitu- 
ation, die beide Pole der literarischen ,,Verstindigung”” umfasst. Dariiber hi- 
naus wurde das źiusserst wichtige und interessante Problem der Evolution der 
Poesie beriihrt (J. Trzynadlowski, H. Markiewicz), was wertvoll zu sein scheint, 
vor allem angesichts der oft stillschweigend iibergangenen Verdnderungen im 
Bereich der zur Bezeichnung der evolvierenden literarischen Erscheinungen 
eingefiihrten Begriffe. 

Die Forschungsproblematik der Epik — wie ich schon friiher gesagt hate — 
gestaltet sich fast ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Roman. Das ist 
in gewissem Grade eine Genugtuung fiir die Zeit der Diskrepanz zwischen der 
Bedeutung dieser Gattung in der literarischen Kultur und in den vorhandenen 
theoretischen Bearbeitungen, was in den friiheren dreissig Jahren deutlich spiir- 
bar wurde; darauf machten die Verfasser der Zeitschrift Przegląd... fiir die 
Jahre 1944—1957 aufmerksam. Sie verkniipften das mit dem Stand der For- 
schung zur geschichtlichen Entwicklung des Romans. Der heutige giinstige 
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Umschlag gilt cinerscits entweder ciner scharfsinnigen Erfassung der „erziihlen- 
den” Gattung in Anlchnung an das Romanmodell (im Kortest der Źeitver- 
hiltnisse —- K. Bartoszyński) oder der Analyse mancher Aspekte der Ronuan- 
gattung (z. B. Erziihler --- M. Jasińska, Dialog —- M. Głowiński) oder aber auch 
der Erarbcitung, in Anlehnung an sie, bestimmter thcoretischer „Muffassungen 
von Ronianabarten (M. Jasińska, M. Głowiński, R. Handke, A. Zgorzelski), 
Eine so vielseitige Interpretation des Romans als Hterarische Gattung entspricht 
dem Rang, den sie im crórterten Zcitraum erlangt hat, und das sowohl auf ge- 
schichtlicher wie auch thcoretischer Ebene, dariber hinaus -- centdeckt sie Ge- 
bicte, die noch unerforscht sind. Erwihnt sci hier auch die Andcutung neuer 
mcthodologischer Móglichkeiten der Muffassung von Problemen der Epik. 

Die Belebung der Problematik des Dramas, begonnen in den vorangchenden 
dreizchn Jahren, wird in der darautfolgenden Zeit fortgesctzt. Das geschah 
durch Festigung der thcatralischen Thcorie des Dramas, woran die Diskussion 
Uber die Relation: Drama -- Schauspiel, sowie die Aufstellung neuer Forschungs- 
perspektiven kcinen geringen Anteil hatten. Zwei davon wiirde ich besonders 
unterstrcichen: die Sache der Ubersctzung (Adaptation) und die Grenzbarkeit 
beider Werke, was mit der Uberzeugung von ciner „dispositionalen”” Natur 
des Dramas und des Schauspiels zusammenhingt. Die cine konzentriert sich 
auf die Verinderung des homogenen Sprachsystems in cin „„mchrsprachiges” 
System. Bci Gelegenhcit sci noch cin wichtiges, mit der Ubersctzung selbst 
zusammenhingendes Moment signalisiert; cs kann als das Problem des Anteils 
der stricte aussersprachlichen „Serte” des Dramas bei sciner theatralischen Reali- 
sation bezcichnet werden. Es geht um die Einwirkung z. B. des Diałogs auf den 
YVerlauf der Ereignisse, der syntaktisch-stilistischen Verhaltnisse auf die Rede 
der Schauspicler und umgckchrt. Diese Problematik ist aus den Beitrigen von 
E. Balcerzan, R. Ingarden, J. Misiewicz, I. Sławińska herauszułesen. Die andere 
Perspektive, die Grenzbarkeit der Werke, zum Teil an die vorangehende ge- 
kniipft, beruft sich vor allem auf die Erarbeitung solcher Forschungsmethoden, 
die das Anderssein und zugleich die Ahnlichkcit des Dramas und des theatrali- 
schen Werkes behiclten. Es ist kcine cinfache Sache, wcil die stammesfremde 
Gliederung beider Werke beriicksichtigt und zugleich ihr gemeinsames theore- 
tisches Feld festgelegt werden muss. Grosse Móglichkciten schceint hier die 
Semiotik zu «róffnen, die beide als „/Texte”, die sich in Anlehnung an ihr Zei- 
chensystem konstituieren, erforschen wiirde. Ahnlich verhilt es sich mit der 
Kommunikationstheorie, wo das Drama und das Theaterschauspiel Sonderfalle 
der von den Polen des Absenders und des Empfingers umfassten Kommunika- 
tionssysteme wiren. Aber jetzt ist das noch cine Sache der Zukunft. 

Das Ganze wire mit noch ciner Bemerkung abzuschliessen. Den beachtli- 
chen Fortschritt sowohl im Bereich der allgemeinen Problematik wie auch einer 
detaillierten Genologie beschirmt im gewissen Sinne „,,das internationale geno- 
logische Forum, in sciner Art wohl das cinzige in der Welt, in Gestalt von „Za- 
gadnienia Rodzajów Literackich” (Probleme der literarischen Gattungen). Die 
Weite der in den Spalten dieser Zeitschrift bchandelten Problematik, die Mannig- 
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faltigkeit der theoretisch-methodologischen, zu den einzelnen genologischen Pro- 
blemen geiusserten Stellungen, die internationale Austauschebene fiir Gedanken 
und Ansichten — alles das bewirkt, dass das Organ der Wissenschaftlichen Ge- 
sellschaft zu Łódz (herausgegeben von: 5. Skwarczyńska, J. Trzynadlowski und 
W. Ostrowski) als untrennbarer Bestandteil des gegenwartigen Genologiebe- 
wusstseins zu sehen ist. Eine nihere Charakteristik wire hier fehl am Platze; 
jedenfalls sei aber gesagt, zum Teil daran erinnert, dass die Zeitschrift seit 1958 
ununterbrochen erscheint 5. In ihren Spalten (bis Ende 1979) wurden insge- 
samt 246 Abhandlungen, Aufsatze, Skizzen vom literaturwissenschaftlichen und 
literaturhistorischen Charakter veróffentlicht, die nicht nur Erscheinungen 
im Bereich der polnischen Literatur betrafen, sondern auch solche, die anderen 
Literaturen eigen sind. Hinzukommen 263 Besprechungen, polemische bzw. 
iibersichtartige Aussagen und das immer grósser werdende ,,Wórterbuch der 
literarischen Gattungen'”', in dem Aufsatze enzyklopadischen Charakters gesam- 
melt werden. Das alles fassten die XXII Bande (43 Hefte) von ,,Zagadnienia 
Rodzajów Literackich” 

39 Die vier ersten Hefte der Zeitschrift (Bd. 1; Bd. 2, H.1 und 2; Bd. 3, H.1) fiir die Jahre 
1959—1960 hat Cz. Zgorzelski in der in „Pamiętnik Literacki”, 1961, H. 1—2, S. 571—578 ge- 
druckten Rezension besprochen. 

Żagadnienia Rodzajów Literackich, XXVI/2 — T 


