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ZUR THEORIE DER LYRISCHEN DICHTUNG 

Die nachfolgenden Untersuchungen bilden das dritte Kapitel einer 
lingeren Studie iiber die Theorie der lyrischen Dichtung. Der Gegen- 
stand der vorangegangenen Kapitel ist: die allgemeine Abgrenzung 
der Lyrik von der epischen und dramatischen Poesie, dann eine cha- 
rakterologische Analyse der Eigentiimlichkeiten der lyrischen Dich- 
terpersónlichkeit. Der vorliegende Abschnitt versucht diejenigen Grund- 
begriffe zu bestimmen, die uns sowohl das wissenschaftliche Verstiindnis 
wie auch die gattungs- oder typenmissige Schichtung und Gruppierung 
der lyrischen Gedichte ermóglichen. Die illustrierenden Beispiele bil- 
den das wesentliche Element ihnlicher Betrachtungen; ich war bemiiht, 
mindestens einen Teil derselben dem Vorrat der bekannten grossen 
europiischen Literaturen zu entnehmen. Es war aber nicht zu vermei- 
den, dass der erheblichere Teil der zitierten oder kurz behandelten 
Gedichte durch die ungarische Lyrik zur Verfiigung gestellt wurde; es 
ist doch der Bereich, den ich am meisten kenne und der die breite- 
ste Grundlage meiner Untersuchungen hat abgeben kónnen. 

A. DAS SUBJEKT DER LYRISCHEN DICHTUNG 

Die unmittelbare Basis jeder Kunst ist der unter bestimmten ge- 
schichtlichen und gesellschaftlichen Umstinden lebende Mensch; der 
Lyrik liegt die affektive Gestimmtheit dieses Menschen, als Subjek- 
tums, zugrunde, die sich in der gegebenen Situation entfaltet. Die 
erste Frage unserer Analyse eines Gedichtes richtet sich auf das 
Subjektum selbst: wer ist eigentlich das Subjekt des Gedichtes; wer 
ist der Mensch, dessen Stimme wir hóren? Im Bewusstsein eines be- 
deutenden Teils der Leser taucht diese Frage gar nicht auf — es 
scheint fiir sie natiirlich, dass das Subjekt des lyrischen Gedichtes mit 
der empirischen Persónlichkeit des Dichters identisch sei. Auch in 
literarischen Studien spukt dieser unkritische Standpunkt: „der Held 
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der Lyrik sei der Dichter selbst*. Die Asthetik kennt aber dieses Pro- 
blem seit lingerer Zeit, und will anstatt der vólligen Identifizierung 
auch der Unterschiede gewahr werden. Die poetica personalita Croces 
bedeutet die Individualitit des schafifenden Kiinstlers, die anders ge- 
artet ist, wie der Mensch, der sich vor unseren Augen im alltaglichen 
Leben bewegt. 1954 wurde eine Abhandlung des sowjetischen Lite- 
raten D. Maximow Uber den lyrischen Helden (in der Nummer 58, 
Jahrg. 1954 der „Litieraturnaja Gazeta) veróffentlicht, die diese etwas 
in Vergessenheit geratene Frage wieder auffrischte. : 

Die psychologische Betrachtung der Frage iiberzeugi uns, dass sich 
die schaffende Persónlichkeit des Kiinstlers, also des lyrischen Dichters 
im Schaffensprozess selbst, in den Minuten und Stunden der Inspira- 
tion entfaltet. Das ist notwendigerweise damit verbunden, dass er sich 
liber sein alltagliches Wesen erheben muss. Dem Schaffensprozess geht 
eine liangere oder kiirzere erlebnishafte Vorbereitung voran; es ent- 
steht eine gówisse affektive Amgeregtheit. Das im alltaglichen gegebe- 
ne affektive Niveau muss sich vertiefen, es muss kernig, im śstheti- 
schen Sinne des Wortes innerlich werden; durch die schopferische 
Verschmelzung der Dichterpersónlichkeit und der Eindriicke der umge- 
benden Welt muss es der Absicht des Dichters und den Ansprichen 
der gegebenen lyrischen Gattung gemiss, auch den tieferen Inhalt, 
die Tendenzen, Ideen seiner Welt in sich aufnehmen. In dieser affek- 
tiven Sattigung, die der Geburt des Werkes unmittelbar vorangeht, 
ist die ganze Dichterpersónlichkeit vorhanden, das erfordert aber fast 
immer, dass gewisse Seiten des alltaglichen Wesens des Dichters aus- 
seschaltet werden. Den letzten, festen Grund gibt doch wohl der reale 
Charakter des Dichters ab — aber der kiinstlerische Charakter, der 
sich darauf aufbaut, umfasst denselben schon nicht mehr gónzlich. 

Wir miissen auch mit der bekannten Tatsache rechnen, dass die 
Dichterpersónlichkeit, besonders die des Lyrikers sehr schmiegsam, 
zu vieler Modulation und Assimilation fahig ist (das wird auch im 
erwahnten Aufsatz von Maximow betont); die Wandlungsfahigkeit 
der Haltung und Stimmung kann nicht in eine einzige Formel einge- 
draingt werden. Deutsche Literarhistoriker weisen darauf hin: welch 
ein Unsinn ware es, den ganzen Goethe aus dem Werther zu entfal- 
ten; wie iiberraschend ist demgegeniiber die Vielfiltigkeit des fast zu 
derselben Zeit entstandenen Gótz oder der gleichzeitigen lyrischen 
Schópfungen. Ist der Shakespeare der Sonette mit dem der Dramen, 
der Shakespeare Hamlets mit dem des Sommernachtstraumes iden- 
tisch? ? 

Wenn auch nicht in prinzipieller — so doch in praktischer Hin- 
sicht hat auch die ungarische Literaturwissenschaft mit 'demselben 
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Problem zu ringen. Die Monographie von Dezsó Tóth iiber unseren 
Vórósmarty gelangt zur Einsicht, dass „was Vórósmarty in seinen ly- 
rischen Gedichten aus seinem eigenen Wesen erschliesst, ein in ge- 
wissem Sinne schon fiir die Gemeinschaft vorbereitetes, in gewisse 
pflichtmassige poetische Haltung erhobenes, a priori stilisiertes »lIch« 
darstelle'', dass „der Mensch, der das alltigliche Leben fiihrt, nicht 
mit dem Dichter identisch sei, der eine Gemeinschaftsfunktion in sei- 
nem poetischen Wesen ... mit einem gewissen Verzicht auf sein eigenes 
Wesen erfille* .. dass „die Dichtkunst fir ihn in gewissem Sinne 
immer soviel bedeutete: zu anderen oder anstatt anderer zu sprechen'*. 
Das ewige Gegenbeispiel bietet natiirlich Petófi, in dem sich das empi- 
rische und das schaffende „Ich* in beispielloser Nahe zueinander 
befindet. Eine vóllige Identitit nimmt man hier meistens aus dem 
Grunde an, weil man der alltiglichen Persónlichkeit Petófis wahr- 
haftig keine Rechnung trigt. 

Grosse Beispiele der móglichst grossen Anniherung des poetischen 
und des realen Wesens der Dichter gibt es in der Weltliteratur: 
Burns, Heine, Musset, Bćranger. 

Die Stilisierung des alltiglichen Wesens eines Dichters zum poeti- 
schen „Ich* kann die individuelle Leistung einer grossen lyrischen 
Persónlichkeit sein. Der Dichter sucht nach einem Gefiihlsniveau, 
von wo aus er die erwiinschte Beziehung zu seinem Publikum, zu 
seiner Klasse findet. Es ist móglich, dass dieses Streben gerade der 
Entfernung vom Publikum, der Selbstisolierung oder der propheti- 
schen Erhabenheit zugute kommt: er will absichtlich zu wenigen 
sprechen, wie George, Hofmannsthal oder Mallarmć. Die Rede an 
die Gemeinschaft oder im Namen der Gemeinschaft — je tieferen 
moralischen Inhalt diese Gemeinschaft in sich tragt — zwingt auch 
den Sanger, sich selbst in diese moralisch-ideale Sphire zu erheben, 
woraus die majestatische Intonation der grossen gemeinschaftlichen 
Odendichter, z. B. Klopstocks und Hólderlins, entspringt. 

Andererseits kann diese Art der Stilisierung die Eigenart eines 
Zeitalters oder eimer literarischen Richtung bilden. Die literarischen 
Richtungen, die starke Form- und Gattungstraditionen hiiten, gestal- 
ten auch die grósseren Dichterpersónlichkeiten nach ihren Gesetzen: 
so halten z. B. die humanistische, bukolische, anakreontische Tra- 
dition, der Rokokoklassizismus auch den jungen Goethe eine Zeit 
in ihrem Bannkreis. Die Dichter, die bestrebt sind, die Lyrik aus 
den Quellen der Volkspoesie zu erneuern, eignen die Ziige eines naiv- 
unmittelbaren lyrischen Subjekts an. Korff spricht (Geist der Goethe- 
zeńt, B. I, S. 180 und B. IV, S. 200) von der „rollenmissigen* volks- 
tumlichen Lyrik des Hainbundes. 
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Es scheint also die Tatsache eine allgemeine Giltigkeit zu besitzen, 
dass die mehr oder weniger „transponierte* Persónlichkeit des Ly- 
rikers im Schaffen einen Ausdruck findet. Die Frage liegt an der 
Hand: wie weit kann und darf man hinter das „kiinstlerische >lIchc' 
des schaffenden Kunstlers blicken? 

Beachtenswert und triftig ist der Protest der Liieraten, die meinen, 
dass man nur mit dem kiinstlerischen Wesen des Kiinstlers zu rechnen 
hat, und dass uns nur soweit die Persónlichkeit des Lyrikers interessie- 
ren soll, wie weit sie in ihren Werken aufgeht. Die Neugierde und 
Sensationshascherei der biirgerlichen Journalisten und der Verfasser 
von biographischen Romanen, mit der sie die menschlichen Schwachen 
und die alltiglichen Irrungen der grossen Dichter blosslegen. wirki 
wahrhaft beunruhigend. Soll die ernste Wissenschaft sich in Indis- 
kretion hinreissen lassen, wogegen z. B. unser Babits so entschlossen 
Einspruch erhob? Die abweisende Arntwort kann leicht ausgespro- 
chen werden, aber der Tatbestand hat auch eine andere Seite. Die 
Missbilligung der Wissenschaft gilt der vulgarisierenden Praxis, die 
wohl ginzlich nicht auszurotten ist, welche das kiinstlerische „Ich* 
des Dichters mit seinem realen oder alltiglichen Wesen identifiziert. 
Man modelliert ja gern Marmorbisten aus den grossen Persćnlich- 
keiten. besenders zum Gebrauch des Unterrichts; cs erregt aber eine 
gemischte und problematische Wirkung, wenn man aus naherem Blick 
die Statuen in Pantoffeln und im Schlafhemd zum Sehen bekommi. 

Das Problem des lyrischen Subjekts fiuhrt uns zu des poetischen 
Kategorie der Rollenlyrik. Auch hier wird eigentlich die Per- 
sónlichkeit transponiert, aber die Stilisierung, die Transponierung er- 
reicht eine hóhere Stufe; der Dichter lebt sich bewusst in eine frem- 
de, fiir ihn menschlich und kiinstlerisch bedeutende Persónlichkeit oder 
in eine menschliche Haltung ein; er setzt eine halb durchsichtige 
Maske an. 

Gleichfalls gibt uns das lyrische Subjekt den Anhaltspunkt zu einer 
sehr wichtigen geschichtlichen und poetischen Unlierschcidung. Von 
dem Gesichtspunkte des Subjekts, des Sprechers oder des Sangers 
aus gibt es natirlich eine individuelle und eine gemein- 
schaftliche Lyrik. Die Gemeinschaft ist das Subjekt zahlreicher 
Kunstgattungen der Poesie — entweder so. dass das Bewusstsein eines 
individuellen Verfassers schon wverlorensing. oder so. dass sich der 
bekannte Dichter in die Bewusstseinslage der Gemeinschaft versetzt 
hatte. 

Die modernen lyrischen Richtungen verdienen eine besondere Be- 
achtung aus dem Gesichtsbunkt des lyrischen Subjekts. Als ihr ge- 
meinsamer Zug gilt. dass sie als Reaktion gegen den Asthetismus 
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entstanden sind; die Dichter werfen die zeremoniellen Kulturziige 
ihres lyrischen Wesens ab, die z. B. bei einem Teil der Anhinger un- 
serer Zeitschrift „Nyugat* vorherrschten. Aber was folgt, weist einen 
ziemlich heterogenen Charakter auf. Manchmal wird ein kollektives 
„lch* gegeben, so z. B. in den Chor-Dichtungen der Unanimisten und 
Expressionisten; manchmal wird das von der Hemmung des hóheren 
Bewusstseins befreite Traumwesen des Dichters geboten, wie in den 
freien Assoziationen der Surrealisten; eine Zeit ist auch der Kult eines 
urwiichsigen, unmittelbaren, natiirlichen „Ich* in Mode. Die briider- 
liche Haltung der menschlich-unmittelbaren Ansprache entsteht aus 
ihm bei unserem Kassaik und Attila József, bei den friihen Expres- 
sionisten, in etwas gekiinstelter und rhetorischer Variante bei Werfel 
(An den Leser, und vieles andere). Andererseits bringen die extremen 
Varianten der modernen Lyrik auch die neueren Formen der Un- 
persónlichkeit, wahrhaft der Subjektlosigkeit hervor. Die persónliche 
Ergriffenheit und Leidenschaft wollte schon Edgar Poe aus der 
Lyrik verbannen; mit ihm beginnt der Prozess, der bei den moderni- 
sierenden Dichtern des XX. Jahrhunderts schliesslich und endlich 
beim Verschwinden des lyrischen Subjekts, bei der „Dehumanisierung* 
der Lyrik — parallel mit der oft erwahnten „Dehumanisierung* der 
bildenden Kiinste angelangt ist. Eine solche Lyrik verzichtet vom 
vornherein darauf, als persónliches Bekenntnis oder als biographische 
Angabe zu gelten. 

B. DIE HAUPTFUNKTIONEN DER LYRISCHEN DICHTUNG 

Von der Grundfunktion der Lyrik herrschen gewisse ziemlich alte 
Uberzeugungen im literarischen Bewusstsein. Jakob Grimm stellt in 
einer Diskussion iiber das Thema der Volkspoesie und der Kunst- 
dichtung mit dem Volksliedersammler Arnim im Jahre 1811 fest: 
„Die Poesie ist das, was rein aus dem Gemiit ins Wort kommt; ent- 
springt also immerfort aus natiirlichen Trieb und angeborenem Ver- 
mógen diesen zu fassen*. Wihrend der Diskussion verteidigt Grimm 
das romantische Ideal der „Naturpoesie*, die von sich selbst entsteht; 
es ist zu verstehen, dass die wahre Lyrik fiir ihn gleichfallis von sich 
selbst, natiirlich entsteht, und dass sie mit dem Prozess identisch ist, 
in dem das Gemiit rein und natiirlich ins Wort kommt. Die Lyrik gilt 
als die unmittelbare, natiirliche Ausserung der Affektivitat, des Ge- 
miits: dieses poetisch-isthetische Ideal ist in der Feststellung Grimms 
inbegriffen. Viel spiter, aber fast im gleichen Sinne, iussert sich der 
Romanist Klemperer iiber die Lyrik des Verlaine. Es handelt sich um die 
Verse, die Verlaine nach seiner Bekehrung schrieb. „Die Verse, die 
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er damals dichtete, gehóren zum Reinsten, was Frankreich an reinen 
Herzensergiessungen, an Lyrik der eigentlichsten, unvermischien Art 
hervorgebracht hat". Also die Herzensergiessungen bilden die wahr- 
hafiige Lyrik; andere modernen Poeliker sagen auch so etwas. Auch 
iur den Schweizer Staiger besteht die Lyrik vor allem aus reiner, 
augenblicklicher Innerlichkeit, seinem Wortgebrauche nach aus der 
„Erinnerung”, nach Wolfgang Kaysers Korrektur: aus der Verinne- 
rung. 

Aus den mannigfaltigen Ausserungen der Gelehrten und Dichter, 
sowie auch aus unseren Lese-Erlebnissen kann soviel abgeklirt wer- 
den, dass der „Ausdruck”. die Expression der Gefiihle und des Seelen- 
inhalts als grundlegende Funktion der lyrischen Dichtung gilt. 
deren Unmiiielbarkeit bzw. Mitielbarkeit eine besondere Frage bil- 
det. (Bei epischen Werken spricht man von darstellender und wirk- 
lichkeitserschliessender Funktion.) ..Ausdruck'* als kiinstlerisches Ver- 
fahren soll naturlich als eine besondere, charakteristisch lyrische Va- 
riante der Widerspiegelung der Wirklichkeit angesehen werden, de- 
ren Grund und Gebiet die Bewusstseinswelt der Dichterpersónlichkeit 
und seine Erlebnisfluktuation ausmachen; in der Weise der Spiegelung 
kommen aber die indirekten Mittel stark zur Geltung. Nicht nur die 
direkt darstellenden, bildhaften Anschauungselemente spiegeln den lyri- 
schen Charakter und die Erlebniswelt des Dichters wider, sondern 
auch die mit der Gestimmtheit und Innerlichkeit des Dichters durch- 
wankten Form- und Konstruktionselemente (Klang, Rhythmus, Stro- 
phenbau u.a.). Der sprachliche Ausdruck wird „transparent'; oft ver- 
rat der Rhythmus die eingeschmolzene Stimmung; der Aufbau des 
Gedichtes, die besondere Verkniipfung der Bilder, die Assoziationen 
kónnen eine śhnliche Rolle spielen. Die dichterische, im allgemeinen 
die kiinstlerische Begabung kann den Zauber vollfiihren. ihre innere 
Welt dank ihrer sprachschaffenden und symbolbildenden Kraft dar- 
zustellen. 

Man soll aber auch die Stimmen nicht unbeachtet lassen. die eine 
der obigen Feststellung entgegengesetzte Meinung vertreten. Die vor- 
angegangenen Ausfiihrungen kónnen fir einen bedeutenden Teil der 
reuen ungarischen Lyrik. fir die Lyrik des jungen Goethe, fir die 
iomantische Lyrik gelten — viel weniger sind sie verwendbar z B. 
bei der Lyrik des Barocks, die ein erhóhtes Mass von Rationalitit und 
Objektivitit mit geringerem. oft ganz feblendem Anspruch auf Erleb- 
nisausdruck verbindet. Auch die kiinstlerische Virtuositit kann die 
Oberhand gewinnen, die an der Neuformung des in der Gemeinschaft 
lebenden. bekannten und gewohnten Stoffes ihre Lówenklauen AUS- 
prożiert. Also auch in der Lyrik erhebt die sogenannte formende. ge- 
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stallende Funktion ihre Anspriche — die Bestrebung ist auf die 
Kiinstlerische Gestaliung der Erlebnisse oder der iiberlieferten Stoffe 
gerichtet. Doch handelt es sich diesmal nicht um eine spezifisch ly- 
rische Funktion: das formende Prinzip ist fir das ganze Gebiet der 
Literatur giltig; demgegeniber ist es zu bedenken, dass Miiller-Freien- 
fels in seinem Bichlein iuber die Dichtkunst, das etwa vor einem 
halben Jahrhundert erschien, das grosse Reich der Poesie in astheti- 
scher Hinsicht in die zwei grossen Variantien der Ausdrucks- und der 
Gestaltungsdichtung einteilt. 

Diese Unterscheidung, die in der weiteren Forschung der Grund- 
funktionen der Lyrik eine grosse Hilfe leisten kann, hat alte ge- 
schichtliche Wurzeln. Hóren wir eine Ausserung aus dem Gedanken- 
kreis des deutschen Neuklassizismus an! SŚchillers bekannte Rezension 
uber Birgers Gedichte, die auch auf die Kritiken unseres Kólcsey 
wirkte, warnt den Dichter: „ein Dichter nehme sich ja in Acht, mitten 
im Schmerz den SŚchmerz zu besingen*. Jawohl, der Dichter soll 
aus dem eigenen Erlebnis dichten. aber niemals unter der gegenwar- 
tigen Herrschaft des Affektes, sondern aus der sanften und fernen- 
den Erinnerung. Die Mahnung ist an den sog. Sturm und Drang ge- 
richtet, den auch Schiller selbst kaum uberstanden hatte, und der 
eine andere Auffassung von der Dichtkunst hatte: die Lyrik galt fir 
ihn nicht als der in der Gestaltung ausgewogene Ausdruck des Erleb- 
nisses, sondern als eine spontane, gewaltige, das Publikum nicht beach- 
tende. monologische Ausstrómung, fast eine Entladung der Gefihle 
und der Innerlichkeit. Auch diese Auffassung besitzt eine relative 
Berechtisung, und nicht nur vom Sturm und Drang wird das einzige 
Beispiel dafiir in der Geschichte der Lyrik geboten. Die Angeregtheit 
der Gefihle, der Leidenschaft kann so stark sein. dass sie mit einem 
Minimum der Gestaltung ausbricht. 

Als Zeichen det Gefiihlsentladung kónnen die oft erwahnte Auf- 
lósung der Form, die Ausrufe, die Interjektionen, die sprachliche 
Reduktion des Expressionismus: Plakatzeilen. das gewaltsame ZŻusam- 
mendrangen der Sitze gelten, das so weit gehen kann, dass ein ein- 
ziges Wort mit grosser Ausdrucksfahigkeit anstatt des ganzen Sa- 
tzes dastehen kann. Im extremen Fall ist das Gedicht nicht mehr der 
Ausdruck, sondern nur ein Symptom des Menschen, der sich im Ge- 
fuhlszustand befindet. Eine Iosung der expressionistischen Dichter 
lautet eben der „Schrei”: dieser sei eben ałs die wahrhafiige poetische 
Rede anzusehen. In G. Hauptmanns expressionistisch gefarbiem Drama 
Der weisse Heiland hóren wir: .Worte sind verwirrte Sprache. Schrei 
ist Klarheit, Schrei ist Wahrheit! wahre Lust und wahre Pein!'' Die Re- 
duktion der poetischen Rede auf Ausrufe, Einwort-Sitze wird vom 
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friihen Expressionismus auch verwirklicht; bei den Deutschen von 
August Stramm, vom jungen Gottfried Benn und bei uns von Kassśk. 
Die Gefiihlsentladung kann natiirlich auch poetisches Programm sein, 
kann ihre Virtuosen, sogar ihre Hochstapler haben, bei denen die 
Spontaneitit nur affektiert wird. Die Neigung zur formlósenden In- 
spiriertheit ist bei Vórósmarty unter unseren Dichtern vorhanden; bei 
den Deutschen finden wir sie in den dithyrambischen Hymnen des 
jungen Goethe (Ganymed, An Schwager Kronos). Weil die spontane 
Gefiihlsentladung schon an der Grenze der Kunst steht, wiirde ich sie 
nicht unter den grundlegenden Funktionen der Lyrik aufzihlen; lie- 
ber sage ich: in gewissen Zeitaltern kann die Ausdrucksfunktion der 
Lyrik in der Hand einzelner Dichterpersónlichkeiten stark in die 
Richtung der Gefiihlsentladung verschoben werden. Es handelt sich 
also mehr um eine Modulation derselben Funktion. 

„Von Seele zu Seele* wird der letzte Band der Gedichte Arpad 
Tóths betitelt. Jedes wahre Kunstwerk hinterlegt diesen Weg von 
Seele zu Seele, aber das lyrische Gedicht vielleicht am leichtesten, 
diese vielleicht unmittelbarste kiinstlerische Form der menschlichen 
Ansprache. Auch die Lyrik nimmt also Anteil an der allgemeinen 
menschenbildenden Funktion der Kunst, auch wenn der Dichter nicht 
bewusst darauf hinzielt. 

Natirlich kennen auch die Dichter die Suggestion, die vom echten 
Kunstwerk ausstrahlt: „Du sollst dein Leben indern* (Rilke). In den 
grossen humanistischen Zeitaltern der europaischen Literaturen wird 
diese Bestrebung bewusst: ein gewisses Humanitatsideal lebt im schaf- 
fenden Kiinstler, das der Leser selbst erleben, an welchem er sich 
bereichern soll, wodurch er an der Lauterung seiner rohen Individu- 
alitit zu arbeiten hat. So soll es dem Leser der „humanistischen Bil- 
dungslyrik* des reifen Goethe und Schiller ergehen. 

Was nun die Beziehung der Dichtkunst zu der. Tat betrifft, kann 
das Kunstwerk in einer konkreten Lebenslage ganz unabhangig von 
der Absicht des schaffenden Kiinstlers eine konkrete Aktion veran- 
lassen (denken wir an die jungen Leute, die unter dem Einfluss des 
Werther Selbstmord begingen). Aber der lyrische Dichter kann sich 
tendenziós und prinzipsgemiss zum Ziel setzen, sein Publikum, seine 
Mitmenschen zur Stellungnahme, zur Aktion zu veranlassen und ihren 
Willen zu beeinflussen. Da entsteht die agitative Dichtung, da spre- 
chen wir von der agitativen Funktion der Lyrik, die besonders in den 
Zeiten zur Herrschaft gelangt, in denen gesellschaftliche Revolutionen 
vorbereitet oder ausgelóst werden; grosse revolutionire Dichter schaf- 
fen Meisterstiicke der agitativen Lyrik. Ein Zeichen der agitativen 
Funktion ist es, wenn ein grosser Dichter seine Gedichte mit Soldaten, 
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Kampfern vergleicht: Petófi: Rongyos vitózek (Helden im Lumpen), 
Ady: Az elbocsótott lógió (Die entlassene Legion). Attila József er- 
muntert sein Gedicht: es soll ein Klassenkimpfer werden; auch Maja- 
kowski: (Aus voller Kehle) nennt sich einen Agitator; seine Verszeilen 
marschieren in langen Kolonnen, sie sind ein tapferes Heer, bewaffnet 
vom Scheitel bis zur Sohle. 

Gracia Kerónyi (Einige Worte iiber die agitative Lyrik, „Filológiai 
Kózlóny* (Zeitschrift fir Philologie'), 1956) zitiert eine Ńusserung 
iiber die revolutionire franzósische Armee: „Was man von den Lie- 
dern des Tyrtaios sagt, .. dessen Liedersammlung Embateria als Ge- 
sangbuch der spartanischen Kimpfer benutzt wurde, bewihrte sich, 
als wir Nachrichten davon hórten, wie viel Siege unsere Truppen mit 
der Marseillaise errungen hatten*. Als Petófi der Regierung sein Ge- 
dicht Csatadal (Kampflied) anbietet, erwahnt er einen General der 
franzósischen Revolution, der das Konvent entweder um neue Trup- 
penverstirkungen oder um eine neue Ausgabe der Marseillaise bat. 
Ein lehrreiches Beispiel fiir die Abhangigkeit von den gesellschaftli- 
chen Verhiltnissen bietet die Ode von Eminescu An die liederliche 
Jugend. Die agitative Leidenschaft des Dichters erwacht in einer Zeit, 
als die gesellschaftlichen Krafte der Erneuerung noch nicht vorhanden 
sind; daher kommt es, dass sich das Gedicht aus einer gewissen trau- 
rigen Resignation zu der tadelnden, aneifernden Haltung erhebt, um 
nach einem grossen Aufflammen ebendaselbst zuriickzusinken: „Meine 
Stimme heult vergebens, nur das Echo ist die Antwort'". 

Professor Krajewski dokumentiert in seiner Abhandlung iiber Ma- 
jakowski, dass durch die agitative Funktion auch die Formelemente 
des Gredichtes im weiteren Sinne beeinflusst werden. In der Lyrik 
Majakowskis werden alte Kunstgattungen erneuert und neue Kunst- 
gattungen geschaffen: Mirsche, Heeresbefehle; das Gedicht steht stark 
zum Deklamieren da, sein Rhythmus ist nicht melodisch, sondern 
akzentuierend, die Reime sind rein, der Wortschatz steht kaum iiber 
dem alltaglichen Sprachgebrauch. Den Kreis der charakteristischen 
Kennzeichen kónnten wir noch erweitern, wenn wir die freiheits- 
kampferischen Gedichte Petófis und Aranys in unsere Untersuchung 
einbeziehen wiirden. Werbelieder, Miirsche, Kampflieder erklingen, 
die Formen, der Wortschatz und die Bilder der Volkspoesie nehmen 
die Gedichte auf ihre Schwingen. 

Die grundlegenden Funktionen der Lyrik sollen also die folgenden 
Pole darstellen, die die Typisierung erleichtern wollen, aber nicht als 
steife Kategorien aufzufassen sind: 

a) Gefiihlsausdruck, Erlebnismitteilung — Gefiihlsentladung; Kla- 
rung und Formung des Erlebnisses; 
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b) Erlebnismitieilung — geithlsmissige Einwirkung und Bereiche- 
rung, Menschenformung —> Appell. Agitation. 

ich fihre einige Fille an, ohne auf sie besonders einzugehen, in 
denen der Dichter die darstellende Funktion der Epik oder die ver- 
gegenwartigende Funktion des Dramas sozusagen durchlyrisiert. Hier 
handelt es sich schon fir die Poetik um die Mischung der Kunst- 
gattungen. Die romantische Periode der Weltilitieratur schuf besondetrs 
zahlreiche Varianten der lyrischen Epik und Dramatik (Byron. Puschkin. 
Vórósmarty); ein Umlyrisicren der epischen Mitteilung ist auch in 
der modernen prosaischen Epik keine Seltenheit. 

Was nun die poetischen Typen der Lyrik betrifft. kónnen wir an 
Hand der Funktion die zwei grossen Typen erfassen: die sogenannte 
Bekenntnislyrik, fir die die Selbstenihillung der strómende 
Ausdruck der Innenwelt wichtig ist, und die sogenannie Werk- 
lyrik, in welcher die formende, gestaliende Tendenz vorherrscht. 

C. DIE LYRISCHE SITUATION 

Das lyrische Gedicht kommt, wie jedes Kunstwerk, im konkreten 
Leben des schaffenden Kiinsilers, in einer gegebenen gesellschaftli- 
chen Lage und Umgebung, unter den Lebensverhaltnissen, Arbeiten, 
Kampfen, persónlichen Beziehungen des Alltags. im Wirkungsraum 
der herrschenden uberpersonalen Krafte zustande. 

Der Dichter steht in einer Biegung des Theissufers den Karpathen 
gegeniber, oder er sieht seine Heimat wieder, wie es bei unserem 
Petófi vorkommt (das Wiedersehen der jugendlichen Landschaft ist 
eine bekannte lyrische Situation, z. B. Mórike: Besuch in Urach), er 
schaukelt sich auf dem Genfer See mit einer Liebeserinnerung in 
seinem Herzen. wie Lamartine (Le Lac). er betrachiet die vor ihr 
weit erschlossene Moeereslandschaft aus dem Turm des Schlosses, wie 
Droste-Hulshoff (Am Turme). er trauert in seinem Zimmer verschlos- 
sen in einer Winiernacht, wie Poe (The Raten). Korif betont (B. I 
S. 186). dass der junge Goethe zur Grundsituation zahlreicher Gedich- 
te die Wanderung in einer engeren oder weiteren. konkreten oder 
symbolischen Variante nimmt (Wanderers Sturmlied, Der Wanderer, 
Pilgers Morgenlied u. a.). Der Lyriker des XX. Jahrhunderts besucht 
eine Proletarierfamilie. oder er macht einen Spaziergang im Berciche 
der Fabriken und der Wohnsiedlungen .am Rande der Stadt* — wie 
unser Attila József. Und so kónnte man eine lange Reihe der Bei- 
spiele anfiihren. 

Es scheint so, als ob wir iiber die Lebensumstinde sprichen. unter 
denen das Erlebnis entstand und das Gedicht sich entfaltete. Das fiihri 
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aber auf einen falschen Weg; es sieht so aus, als ob wir vom lyrischen 
Gedicht die unmittelbare Widerspiegelung der konkreten Angaben 
und Momentie seiner Entstchung erwarten wurden. Das eigeniliche 
Problem entfaliet sich nicht auf der Ebene des Lebens, sondern auf der 
des Kunstwerkes; man kónnte es folgendermassen bezeichnen: wie ist 
der Horizont, der vom Dichier aus den Momenten seines Erlebens, aus 
den dusseren und inneren inspirierenden, erlebnisauslósenden Fakto- 
ren — im Gedicht selbst geschalfen wird? Verbleibt er in der absolu- 
ten Einsamkeit nur fiir sich allein seulzend und singend, richiel er 
sich auf andere Personen: gehórt das Verhandensein einer kleineren 
oder grósseren menschlichen Gemeinschaft. einer Landschalt, eines 
Gegenstandes zu seiner Stimme? Diese Situationselemenie brauchen 
nicht der „Wirklichkeit* zu entstammen. oder eine faktenmissige 
Glaubwirdigkeit zu haben. Hier kann men. natiwlich auf einem hóhe- 
ren Niveau, die Katesorien der alien Literaturforscher anwenden. die 
die Lyrik nach ihrem „Gegenstand'". z. B. in Liebes-, Vaterlands- und 
Familiendichtung. zerteilten. Dies bekommt einen Sinn. wenn wir nicht 
von dem Gegenstand, sondern dem Horizont des Erlcbnisses im Ge- 
dicht, der lyrischen Situation ausgehen. Die Psychologie und die alltig- 
liche Erfahrung zeigen, dass sich unsere Gefiihle nichi im luftleeren 
Raum bewegen; sie sind an irgendeinen riumlichen und zeitlichen Ho- 
rizont, an irgendeine Welt gebunden. Das gilt nalirlich auch fir den 
Ausdruck der Gefihle in den Gedichten. 

Also: die lyrische Situation besteht aus den persónlichen und objek- 
tiven Momenien und Beziehungen. ideellen und gemeinschaftlichen 
Faktoren, unter denen die affektive Gestimmtheit des Gedichtes lebt 
und sich bewegt; die Situation ist das Lebensmedium des Menschen, 
der sich im lyrischen Zustand befindet, wie es sich im Gedicht selbst 
zeigt. Es ist etwas einmaliges, etwas individuelles, das zahlreiche Va- 
rianten aufweist, aber aus aligemeiner Perspekiive kónnen wir mit 
Wiederholungen und Verwandtschaften rechnen. Die Person des Dich- 
iers, das lyrische Subjekt, befindet sich samt seinen individuellen Ei- 
genheiten in der gegebenen Siluation; die lyrische Situation wird aus 
der Lebenslage oder aus der Wiederholung der Lebenssituationen 
ausgebaut, sie wird zum Erlebnis je nach dem. wie die Dichterpersżn- 
lichkeit auf die gegebenen Eindriecke und Tatsachen des realen Lebens 
reagiert. Da es sich hier um konkrete. lebendige, lebensnahe Erschei- 
nungen handelt, fiuhle ich die Situaiionselemente des lyrischen Ge- 
dichtes nicht so fest, wie das Situationssystem der dramatischen und 
epischon Werke beschaffen ist: es kann sich innerhalb des gegebenen 
Gedichtes "ndern. verwandeln. mit immer neuen Zigen in den Vorder- 
grund treten. Petófi (im Gedicht: An den Brief meiner Geliebten) wird 
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durch das Erlebnis der Liebe, durch die hochgewertete Persónlichkeit 
eines auch geistig ebenbiirtigen Partners veranlasst, mit sich selbst, 
mit seinem Leben und mit seinen Zielen auf entscheidende und ent- 
schlossene Weise abzurechnen; den Appell der Liebe kann er nur mit 
dem Aufzeigen aller Werte seines vollen Wesens wirdig beantworten. 
Die Folge davon ist die staindige Erweiterung des Horizonts der lyri- 
schen Situation; aus der konkreten Lage des Brieflesens entwickelt 
sich die grosse epische Perspektive: Riickblick auf sein gairendes, ro- 
mantisches Zeitalter; Lebensabschnitte und Lebenslagen, Vergangenheit, 
Zukunft und Gegenwart entfalten sich vor uns. Gleichfalls vertieft 
sich auch der ideelle Horizont des Gedichtes: die dahinstrómenden 
Leidenschaften gewinnen immer mehr an normativem Gewicht — 
erst in den letzten Zeilen schliesst sich die Perspektive zu einer naiv- 
innerlichen Idylle zusammen. 

Der Dialog Shelleys mit dem Westwind findet im Gesichtskreis 
der Erdteile und Meere, der Vergangenheit und Zukunft statt, ein 
gewaltiges Lebensgefiihl sucht die Einigung mit der Natur, erweitert 
sich und schliesst sich zusammen, lisst immer neue Momente der rie- 
sigen Landschaft aufblinken: der Kosmos wird zum Raum der Dich- 
terseele. 

Es wire eine offenbar kiihne und schliesslich und endlich unniitzli- 
che Unternehmung, Millionen von lyrischen Situationen und Situations- 
móglichkeiten in ein System einzuschachteln. Aber es kommt der wis- 
senschaftlichen Besinnung doch zugute, wenn wir auf hervorragende 
grosse Typen, auf Grenzfźlle, die im polaren Gegensatz zueinander ste- 
hen, hinweisen und einige von den kleineren Varianten auch erkennen 
und bestimmen. Als erste Antithese ergibt sich das Vorhandensein einer 
mehr geschlossenen, einheitlichen, zusammenhingenden Situation 
im Gedicht — oder die sog. Erlebnisisolierung, die den Ge- 
fiihlsprozess fast in einem situationslosen Raum abspielen lisst. 

Man kónnte zahlreiche Beispiele fiir die Grundsituation mit epi- 
schem Charakter, hauptsiichlich aus der Lyrik des XIX. Jahrhunderts 
anfiihren. Lenau fahrt mit seinem Wagen durch die Heide, wo er den 
drei Zigeunern (Die drei Zigeuner) begegnet; er horcht in einer schlaf- 
losen Nacht auf den Bach und den Mond, und als er das Posthorn hórt, 
wird er von Erinnerungen iiberrannt (Das Posthorn). Ein fast muster- 
haftes Idealbild der Erlebnisisolation bietet George im Gedicht: Dies 
Leid und diese Last... Wir sollen nicht missverstehen: der Begriff der 
„Situation* bedeutet nicht soviel, dass man aus dem Gedicht auf den 
konkreten Lebenslauf oder eben auf den Tag des Dichters folgern kónn- 
te, an dem das Gedicht zu Papier gebracht wurde; wichtig ist nur das 
Vorhandensein und die Art und Weise der Situationselemente. So sehen 
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wir die einzelnen Varianten des Modernismus klarer, auch der Schliissel 
ihres neuen und esoterischen Charakters liegt in der Sprengung, Beseiti- 
Sung und alogischen Behandlung der Situationselemente. Es ist nicht 
schwer, Beispiele von Mallarmć bis Kassak und Sandor Weóres zu fin- 
den. Die Meinung ist nicht vóllig unbegriindet, unsere gesamte Lyrik 
vor dem impressionistischen Zeitalter habe hauptsichlich einen epischen 
Charakter. Diese Lyrik richtet sich oft nach einem iiberlieferten Sche- 
ma: eine epische oder gegenstandliche, im allgemeinen empirische 
Grundsituation, die einen Gefiihlsprozess anregt, und die langsam von 
diesem Gefiihl durchtrinkt, schliesslich und endlich in ihm aufgelóst 
wird. 

Als weitere Antithesen ergeben sich folgende Situationsmóglichkeiten: 
einfach und kompliziert, 
intimer und entfernter, 
natirlich und gekinstelt, 
klar und angedeutet, 
konkret individuell und allgemein abstrakt. 
Hier sprechen die Bezeichnungen fiir sich selbst; hóchstens werden 

sie durch Beispiele noch mehr beleuchtet. Wenn aber die Situation 
mehr auf das lyrische Subjekt selbst bezogen wird, das doch inmitten 
dieser Situation gedacht wird, ergeben sich als weitere grundlegende 
Móglichkeiten: die źmonologische und dialogische Situation. 
Diese Unterscheidung steht im Einklang mit den Ergebnissen der 
Sprachpsychologie: dort wird niimlich von monologischer und dialogi- 
scher Sprachfunktion gesprochen. Lehrreich sind aus diesem Gesichts- 
punkt die iiberlieferten lyrischen Kategorien: das urspriingliche, echte 
Lied stellt mit seiner „psychischen Einsamkeit'* einen typischen lyri- 
schen Monolog dar; die Hymne und die Ode als Arten des sog. „lyri- 
schen Ansprechens* setzen ein iberpersónliches Wesen oder eine grosse 
Persónlichkeit voraus, dem gegeniiberstehend die Affektivitit des Dich- 
ters angeregt wird. (Das Ansprechen mag natiirlich auch fiktiv sein — als 
eine uralte lyrische Situation gilt die Selbstanrede, die Selbstbetrachtung, 
das fiktive Gesprich zu sich, z. B. bei Heine; eine besonders stark dra- 
matische Variante des Selbstansprechens finden wir im Gedicht Das 
Spiegelbild von Droste-Hiilshoff.) 

Der lyrische Charakter eines Gedichtes wird auch dadurch ent- 
scheidend bestimmt, ob die lyrische Persónlichkeit harmonisch 
mitten in der Situation steht, oder ein Antagonismus, Konflikt, 
Gegensatz zwischen dem schaffenden „Ich* und den Situationsele- 
menten besteht. Das Lied scheint mehr der Harmonie zu entspringen; 
demgegeniiber entfesselt Petófi die Energien seiner Oden, seiner pro- 
phetischen Verwiinschungen und Aufforderungen, indem er sich gegen 

Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. IV, z. 1 2 
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vorgestellte, fingierte Gegner in Gefechtslage setzt. Das Lebenselement 
des Gedichtes Die Dichter des XIX. Jahrhunderts, in dem er sein be- 
riihmtes Programm ankiindigt, wird eben von dieser pathetischen Ge- 
geniiberstellung, Spannung und Hemmung gebildet, an der die Lei- 
denschaft in den starken Wellen des Verbots, der Forderung und Ermun- 
terung noch hóher schlagen kann. Den Schlussakkord kann die Auflósung 
des affektiven Konfliktes bilden, wie hier in den letzten vier Zeilen 
des Gedichtes. Petófi bevorzugt auch sonst in seinen nicht-liedhaften 
Gedichten die Polarisierung der Situation, den Antagonismus, im Dien- 
ste der Entfaltung des Gefiihls; von den vielen Beispielen soll das 
Gedicht Was ist die Liebe? erwahnt werden. 

Wir fiihren noch einige Beispiele an, zur Klarung der Frage, was 
die lyrische Situation sei. Scheinbar richtet sich Eichendorff nach dem 
traditionellen Schema im Gedicht Der alte Garten. Aber das Gedicht 
ist trotz der wirklichen Umgebungselemente in eine unklare Situation 
eingebettet; wir bewegen uns an der Grenze der Wirklichkeit und des 
Traums; der Monolog des Dichters findet im Garten der Erinnerungen 
statt. In Heyms Gedicht Der Krieg werden die Schrecken des Krieges 
zu einer apokalyptisch-mythischen Vision erweitert; die Situation ist 
scharf konkret, aber sie trigt doch die gespensterhaften Kennzeichen 
des Jenseits. Ein Beispiel der ungewohnten, dunklen, gekiinstelten Si- 
tuationsbildung in der modernen Lyrik bietet Loerke im Gedicht Der 
Silberdistelwald. Man spiirt die Transparenz, ohne sie auf klare Be- 
griffe bringen zu kónnen. 

Fiir die vielseitige Situation finden wir zahlreiche Beispiele u. a. 
unter den Landschaftsstimmung-Gedichten Georges. (Ich denke vor 
allem an den ersten grossen Zyklus des Bandes Das Jahr der Seele). 
Der lyrische Inhalt der Gedichte ergibt sich aus einer doppelten Bezie- 
hung: der Dichter wandelt nicht allein in der vom Herbst zum Winter 
wendenden Natur, sondern mit einem Liebespartner, deren Anwesenheit 
aus den Anreden zu ahnen ist; der persónliche Bezug tónt in die Far- 
bung der Landschaft ein. In dem beriihmten Anfangsgedicht (Komm 
in den totgesagten Park) wird die prachtige Herbstlandschaft, deren 
Elemente das Gedicht fiillen, nicht fir sich selbst dargestellt, sondern 
der anwesenden, aber nur aus den Anreden bekannten, verliebten Frau 
zuliebe; die Stimmung strómt der geliebten Frau zu, und diese Strómung 
streut ihre Strahlen auf die Herbstlandschaft. Eine im Herbst angehende, 
vielleicht schon vom vornherein herbstliche Liebe sucht im Herbst noch 
Sommer, Leben, Bliite zu finden vielleicht zu ihrer eigenen Recht- 
fertigung. 

EÓEECÓEE aso 
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D. DIE HALTUNG DES LYRISCHEN DICHTERS 

Der Grundbegriff bedarf kaum einer ausfiihrlicheren Erklirung: 
aus allgemein menschlichem Gresichtspunkt wiirde ich damit unsere 
verhaltnismaissig dauernden Beziehungen, Stellungnahmen zu unserer 
Umgebung, zur sozialen, historischen, natiirlichen Wirklichkeit nennen; 
dazu gehóren die relativ stindigen Eigentiimlichkeiten der Entscheidung, 
Bewertung, Annahme, Abweisung, Tat und Verneinung, der Arbeit und 
Zerstreuung, die tief in unsere Persónlichkeit eingepragt sind. Die Hal- 
tung als persónliche Eigenart entfaltet sich im Laufe der Zeit und kann 
sich unter dem Einfluss des konkreten Lebensschicksals verwandeln, 
verandern. Unter ihren Voraussetzungen diirfen wir das persónliche 
Naturell, den persónlichen Charakter, nicht vergessen; es sind unsere 
Bestrebungen, Zielsetzungen, Fahigkeiten, die uns in konkrete Lagen 
versetzen und zur Handlung, zum Schaffen veranlassen. Doch stellt die 
Haltung einen Faktor im Menschen dar, der am meisten zeitgebunden ist, 
und sich am meisten inmitten des gesellschaftlichen Seins entfaltet. Am 
Rohstoff unserer Persónlichkeit arbeiten die Stellung, die wir in der 
Gesellschaft einnehmen, die Anspriiche unserer unmittelbaren Umge- 
bung, die Bediirfnisse der Zeit, mit denen wir uns sozusagen Tag fir 
Tag, bewusst oder unbewusst auseinandersetzen miissen, und im Gange 
dieses Kampfes werden eben unsere Haltungen ausgebildet. 

Zunichst beschiftigen wir uns aber mit der Haltung der Dichter. 
Es ist leicht, hier die grundlegende Formel zu finden, besonders bei den 
Lyrikern: der Dichter steht mitten in der Gemeinschaft da, der er et- 
was zu sagen hat; er macht eine Ausserung vor irgendeiner kleineren 
oder grósseren Menschengruppe. Man kónnte sagen, wieviel Dichter, 
soviel Weisen der Ausserung, wieviel Gedichte, soviel verschiedene Ar- 
ten der Ausserung bei demselben Dichter. Aber wir sollen nicht ver- 
gessen, dass wir bei der Bestimmung der Haltung einige bestindigere 
Anhaltspunkte gefunden haben, die ermóglichen, mindestens gewisse 
Orientierungstypen festzustellen. 

Aus allgemein menschlichem Gesichtspunkt tritt das Individuum, 
nehmen wir an, der Dichter, der etwas mitzuteilen hat, symbolisch vor 
seine Hórer oder Leser hin. Wir spiiren im ersten Augenblick, ob er in 
seinem natiirlichen, unmittelbaren Wesen vor uns steht, oder eine 
ieierliche, zuriickhaltende, disziplinierte Pose annahm, ob seine Haltung 
fir das Publikum und fiir die Gelegenheit stilisiert ist? Die ersten An- 
tithesen, die sich hier ergeben, lauten einerseits die Natiirlichkeit, 
Unmittelbarkeit, Ungeziertheit, als Variante der letzteren 
die fast gesuchte Nachlissigkeit, — andererseits die Stili- 
siertheit, die Pose, als extremer Fall die starre Unnatiirlich- 
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keit, das Gesuchte, die Affektation. Als Beispiel fallt 
uns zunichst die betonte „Kunstlosigkeit'* der Lieder Heines ein; als 
anderes Extrem kann die feierliche, Kothurn tragende Affektiertheit, 
Geziertheit Mallarmós und Georges erwihnt werden. 

Die grossen Lyriker-Persónlichkeiten der Weltliteratur liefern eine 
Anzahl der mannigfaltigsten Beispiele. Die einzelnen literarischen Rich- 
tungen kónnen auch hier ihre suggestiven Fiihrer-Persónlichkeiten, 
Idealbilder aufweisen. Zum romantischen Pathos, zu der feierlichen In- 
tonation gehórt eine gewisse zeremonielle Wiirde, die wir bei den gros- 
sen Odendichtern: Hugo, Klopstock, Hólderlin auch finden. Manchmal 
versuchten ganze literarische Richtungen, die geerbte lyrische Ausriistung 
der Vergangenheit fortzuwerfen. Musset findet oft seinen Selbstaus- 
druck in der ungesuchten Einfachheit; die Anpassung an die Anspriiche 
des Volkes bringt die zierlose Unmittelbarkeit der Lieder von Burns 
zustande; in den Reihen der modernen Lyriker diktiert der Hang zur 
menschlich-unmittelbaren Ansprache eine einfache, ungekiinstelte Hal- 
tung, wie z. B. bei dem franzósischen Jammes. 

Es ist fast natiirlich, dass in Ungarn, im Lande Petófis, die Sympa- 
thie der Leser und oft auch der Kritiker der natiirlichen, unmittelbaren 
lyrischen Haltung zugetan ist. Das kónnte auf sich beruhen, wenn sie 
die besonders strengeren Varianten der Stilisierung nicht mit der Be- 
griimdung abfertigten, sie seien irgendwie nicht wahrhaftig, nicht auf- 
richtig. Unser Kritiker Gyulai und seine Anhinger hielten sowohl Vaj- 
da, wie auch Ady fiir affektiert. Der Leser hat vielleicht das Recht dazu, 
die Wissenschaft darf sich aber mit solchen Vorurteilen dem grossen 
Land der Lyrik nicht nahern. Die Einfachheit und Unmittelbarkeit 
bilden einen grossen Wert, aber ein grosser Dichter vermag andere, 
ebenso berechtigte asthetische Werte und Formen zu schaffen. Asthe- 
tisch auf Petófi ausgerichtet, kónnten wir weder Vajda noch Ady, ge- 
schweige denn unsere moderne Lyrik verstehen. 

Die zweite Antithese kónnen wir aus dem eigenartigen Charakter 
des lyrischen Dichters ableiten. Wie weit iiberlisst sich der Lyriker den 
eigenen Gefiihlen, wie weit versucht er sie zu dadmmen, zu klaren, zu 
verhiillen? Vorher stellten wir dem Dichter die Forderung gegeniiber, 
dass er in seinen Gefiihlen leben und sich mit ihnen identifizieren soll. 
Das kann wohl als innere Haltung gelten, aber die Lage verindert sich, 
sobald es auf das Publikum gerechnet, zum ausseren kiinstlerischen Aus- 
druck des Gefiihls kommt. Schon hier kann die menschliche for- 
mende, klirende Arbeit des schaffenden Kiinstlers einsetzen. Es gibt 
Lyriker, die sich leidenschaftlich blosslegen, aber es gibt auch „scham- 
hafte* Dichter. Es kann ein langer Prozess sein, bis ein solcher scham- 
hafter Lyriker mit dem emotionalen Erlebnis ringt, bis er die Merk- 
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male der Wirklichkeit, der Augenblicklichkeii. der Bekenninismissig- 
keit abwischi. Das unmittelbare Erlebnis verschwindet, aber nur schein- 

bar: es durchdringt und durchtriinki die moralen und iniellektueilen 
Krafte der Persónlichkeit, es bringi den ganzen menschlichen Reichium 
Ger schalfenden Persónlichkeit in Bewegung, damit er sich darin verhul- 
len kann. Die Kenatnis der Schaffungsweise der grossen Lyriker-Per- 

sónlichkeiten iiberzeugi uns, dass eine ganz gleiche klirende Arbeit auch 
*om Kiunstler-,lch* ausgefihrt werden kann. Dies kann sich schon 
darin iussern,. wie ein Lyriker ein Thema jahrelang in sich wagt, wie 
€r es mit neueren ansetzenden Erlebnissen verdichtet, bereichert. wie 

€r die verhillenden Ausdrucksmittel dafir sucht, wie er es in die Mu- 
sikalitit, in Rhythmus und Verskonstrukiion umsetzt — oder wie es 
cventuell in eine gegenstindliche oder epische Maske einhullt. Es gab 
lyrische Richtungen, die nicht nur keinen unmiitelbaren Selbsiausdruck 
boten, sondern die ces gar nicht beanspruchien; sie erforderien eben 
Mittelbarkcit, Verborgenhcit als Kennzeichen der wahren Lyrik. Unser 
Lyriker Babits gibt seiner Verachtung gegen den Dichtertvp Ausdruck. 
der sich vor dem Publikum entblósst. 

Bedeutende lyrische Varianten der Weltiiiteratur kamen aus dieser 
Bestrebung zustande; auch sonst spielt die Eigenari der Haltung eine 
entscheidende Rolle in der Bestimmung des lyrischen Typs des Ge- 
Gichtes. Da begegnen wir dem allgemeinen isthetischen Problem der 
Aulvichtigkeit: die Typen der personalen und gegenstśndli- 
chen Lyrik, der unmittelbaren und Rollenlyrik, der 
Bekenntnis- und Werklyrik stehen vor uns. Die Bekenntnis- 
massigkeit der Bekenntnislyrik kann man nicht nur am Inhalt des Be- 
kenntnisses abmessen, sondern vielleicht noch mehr an der Haltung: 
an der Absicht und an den Gesten det Selbstentschleierung. Selbstent- 
hillung. 

__ Aus literarhistorischem Gesichtspunkte sind doch die Haltungsformen 
'nieressant. die durch die geschichtlich-gesellschaftliche Entwicklung 
selbst ausgebildet wurden. Die scheinbar naturlichsten und allgemein- 
Sten sind: der in der „psychischen Einsamkeit'" des Liedes fdr sich 
monologisierende Singer — oder noch wichtiger: der Mensch, der fur 
sich Verstandnis und Mitgefubl beonsprucht — aber auch diese darf 
Man nicht veraligemcinern: sie erscheinen erst in gewissen Abschnit- 
ien der geschichtlichen Entwicklung. Zur Zeit der romantisch-nationa- 
len Bewegungen tritt notwendigerweise der Typ des nationalen Dichters, 
des „Barden* auf, der aneifernde und geisselnde Dichter, der. wie unser 
Vórósmarty, vom nationalen Bewusstsein erfullt ist. Dieser Typ ist in 
der Literatur fast aller Vólker aufzufinden. Sobald die Entwicklung die 
Phase erreicht. in der die grossen gesellschafilichen Umwilzungen vor- 
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bereitet werden, erscheinen die prophetischen Dichter, die Seher; der 
Barde und der Seher richten an die Gemeinschaft ihre „Aufrufe', 
„Prophezeiungen'*, „Urteile* und „Visionen*. Die nichste Phase, der 
Ausbruch des Kampfes wird vom Flug der Dichter-Agitatoren, der 
Sturmvogel-Poeten begleitet; die gesellschaftliche Propaganda und Volks- 
erziehung kónnen auch in ruhigeren Zeiten die dichterische Haltung 
der puritanen menschlich-unmittelbaren Ansprache, die Haltung der 
„Lehren* (Titel eines Verszyklus bei Attila József) entfalten. 

Durch die poetische Haltung wird in gewissem Sinne auch der 
Gefiihlsstoff des lyrischen Gedichtes bestimmt. Dies ermóglicht eine 
Beziehung zu den iiberlieferten Gattungskategorien. Der fir sich singen- 
de Dichter wird von einer stillen, konfliktlosen Stimmung erfullt — 
das ist, was man gewóhnlich mit traditioneller Bezeichnung „Lied 
nennt. Der nationale Barde und der Prophet bewegen sich im Rahmen 
der Ode: kriftige, normative Leidenschaften strómen aus ihnen. Auch 
der Schwung der Agitation, die Aufforderung zur Tat haben im Rahmen 
der Ode Platz, aber noch 6fters sprengen sie diesen Rahmen; als wir vor- 
her die agitativen Gedichte Majakowskis und Johann Aranys erwahnten, 
war es zu spiiren, dass die geerbten Kategorien fiir die so zustandege- 
kommenen Kunstgattungen nicht ausreichen. 

E. LYRISCHE GATTUNGEN ODER LYRISCHE TYPEN? 

lst es keine kiihne Unternehmung, unter den Tausenden lyrischer 
Werken der Weltliteratur viele, aber doch in beschrinkter Anzahl vor- 
handene Gattungen oder gattungsmissige Varianten zu entdecken? Ist 
dies nicht schon im voraus ein hoffnungsloses Bemiihen? Die Poeten und 
Literaten ślterer Zeiten haben das nach mehr oder weniger Zógerung 
getan; die Kanonisierung der Kunstgattungen und Gattungsarten, die 
noch am Anfang unseres Jahrhunderts herrschte, ist das Produkt der 
Neuzeit, einige Bezeichnungen der Gattungen entfalteten sich aber 
schon friiher, wenn auch nicht in dem Sinne, wie im XIX. Jahrhundert. 
Es ist auch wahr, dass einige antike Bezeichnungen in der Neuzeit 
nicht nur einen anderen Inhalt erhielten, sondern auch einfach ver- 
schwanden. Wo man unmittelbaren pidagogischen Zwecken gerecht 
werden will, wird auch heute noch vom Kanon des letzten Jahrhunderts 
Gebrauch gemacht, nach dem Lied, Ode, Dithyramb, Rhap- 
sodie, Elegie, Epigramm und dessen Unterarten als lyrische 
Gattungen gelten, zu denen eventuell die Satire und die Varianten 
der Gedankendichtung gezahlt werden. Diese Bezeichnungen 
der Gattungen leben, wenn auch nicht mit voller Klarheit und nicht 
ganz systematisch, aber mit unverwiistbarer Hartnackigkeit auch im 
geschichtlichen Teil der Fachwissenschaft weiter. Es gibt keinen Forscher 
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der Literaturgeschichte, der die Bezeichnungen „Ode*, „Lied*, oder 
ahnliche Benennungen vermeiden kónnte. 

Die Tatsache aber, dass einige antike und mittelalterliche Bezeich- 
nungen verschwunden sind, macht uns darauf aufmerksam, dass es sich 
um zeitgebundene Kategorien handelt, deren eine oder andere auf ein 
ehrbares Alter von vielen Jahrhunderten zuriickblicken kann. Davon 
ist aber wieder gar keine Rede, als ob ein einheitlicher Gesichtspunkt 
hinter dem Ensemble der traditionellen Bezeichnung der lyrischen Gat- 
tungen zu finden wire. Der Feststellung der Kategorien liegen in der 
Antiquitit die Musik und das Versmass zugrunde; einige Liedarten wur- 
den mit einer Leier, die Elegie mit einer Flóte begleitet; die Elegie 
bedeutete im allgemeinen ein Gedicht im Distichon, ohne Riicksicht 
auf seinen Inhalt. Als die antiken Bezeichnungen modernisiert wurden, 
nahm man entweder auf den Gregenstand des Gedichtes oder auf 
seinen psychischen Inhalt Riicksicht: das Lied enthalt eine primitiv ein- 
iąche Stimmung in einer singbaren Form, in der Ode und Hymne erregt 
der hohe Gegenstand erhabene Gefiihle im Dichter; eine eigentiimliche 
affektive Haltung bringt die Satire zustande usw. 

Fir eine ernste wissenschaftliche Systematisierung bedeuten diese 
traditionellen Bezeichnungen heute schon hauptsichlich ein Problem, ein 
Kopfzerbrechen. Dass sie zur Umfassung der lyrischen Ernte Europas 
in den letzten hundert Jahren nicht ausreichen, ist mehr als klar. Was 
fir Gattungen sind in den Blumen des Bósen zu finden: Lieder, Oden 
oder Elegien? Rilke nennt die Stiicke eines Gedichtbandes Elegien (Du- 
ineser Elegien) — aber welchen Gattungen reihen wir Rilkes Sonette an 
Orpheus oder die mit Landschaftsstimmung durchtrankten Liebesgedich- 
te Georges zu? Es sei zugegeben: George schrieb auch echte Lieder, die 
Ode kommt bei ihm auch vor, — aber was kónnen wir mit den Millionen 
Gedichten anfangen, die ausserhalb der Rahmen aller traditionellen Gat- 
tungen bleiben? Auch unser Janos Horvath war ja gezwungen, in seinem 
Buch iiber Petófi eine besondere Durchschnittskategorie (,„lyrisches 
Gedicht'*) ausser dem Lied, der Ode und der Elegie zu konstituieren, da 
die alten Kategorien sich auch zur Aufnahme der lyrischen Werke Pe- 
tófis zu eng erwiesen haben. Was nun die Grundlagen betrifft: heute 
denkt wohl kein Mensch daran, auf die metrischen Formen eine Gat- 
tungstheorie aufzubauen, abgesehen von der grossen Mannigfaltigkeit 
der ungebundenen Formen. Wenn wir von dem psychischen Charakter 
der ausgedriickten Emotionalitit ausgehen wollten, miissten wir uns wie- 
der die moderne Psychologie aneignen, die sich in Hinsicht der Analyse 
des Gefiihlslebens zu der alten Psychologie so verhailt, wie die moderne 
Physik zu der Physik des vorigen Jahrhunderts. Heute denkt natiirlich 
hiemand daran, die Grundlage der Einteilung der Gedichte in Gattungen 
in ihrem Gegenstand zu suchen. 
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Die poetischen Theoretiker unseres Jahrhunderis fuhlien immer mehr 
Griickend. dass die Fachwissenschait hinter der dichierischen Praxis 
zurickbłeibt, und sie versuchten mit hochzuschitzender Zadhigkeit die 
Theorie des lyrischen Gattungen wiederum neu zu begriinden. Zahlrei- 
che Versuche wurden gemacht. die alten Kategorien ciner Revision zu 
unterziehen. sie mit anderen, besseren, phiłosophisch mehr durchdach- 
lcn zu ersetzen. Die meisten gehóren schon der Vergangenheil an, aber 
keim naheren Betrachten miissen wir feststellen. dass sie doch nicht ohne 
Nutzen fir die neuen Versuche sind. Nach cinem System wurde z. B. 
musikalische und metaphorische Lvvik unterschieden: in 
einem anderen System ist die Reihe brciter: gnomische (also Ly- 
iik mit philosophischem Charakter). anschauliche und musika- 
iische Lyrik waren die Hauptarten. Es ist klar. dass bcide von den 
poetischen Ausdrucksmitteln. die im lyrischen Gedicht zur Geltunsg 
kommen. anders: von den poetischen Wirkungskomponenien des lyri- 
schen Gedichtes ausgehen. Nach der Bezcichnung Wolfgang Kayserx ist 
Lxrik: Gestimmtheit des Sprechenden in einer Situation — wobei so- 
wohl die Gestimmiheit als auch die Situalion zu betonen sind: das 
Erlebnis entfaltet sich unter gegebenen Umstidnden. in konkrcien Lagen 
oder Geschehnissen. Das Gefuhlsleben hat also scine żusseren Fakto- 
ren. aber das lyrische Erlebnis selbst wejst verhilinismissig wenig dus- 
sere Gebundenheiten auf. Die Aussenwelt. die gegebenen Momente der 
Lage. wenn sie im Gedicht selbst uberhaupt zum Weri kommen. ver- 
lieren ihre Konstanz. sie gehen in der bewegten Fluktuation des Ge- 
fuhls auf. Als erstes und unmittelbarstes Material der» Gefihlsobjekti- 
vation gelien die musikalischen. klanglichen Elemente der Sprache: der 
Rhythmus. der Ton und die Melodie. von denen cigentlich das Gedicht 
getragen wird. Aber die Sprache ist nicht rein und nicht in erster 
Reihe eine musikalische Erscheinung. Aus ihrem Strukturcharakier 
crgeben sich gewisse syntaktische Ausdrucksmóglichkciten. u. a. die 
sog. Figuren. die sich einst einem theoretischen System cingefiigt hat- 
ten: die Wortfolge. die Wiederholungen. die Parallelen. die Antithesen 
u. a.. mit einem Wort die rhetorischen Fakioren der Sprache. Aber 
wie sich die Stiimmung in die Musik und in die Rhetorik ausstrahlt, 
zimmt sie etwas aus den bildhaften Elementen der Sprache auf und 
mit. Fur einige lyrischen Typen bedeutet es ein Problem. dass die Spra- 
che ein Zeichensystem ist. dass die Worie und Sitze einen Sinn haben 
und dass sich die Elemente der Wirklichkeit in ihnen widerspiegeln. 
Zu der lyrischen Objektivation gehórt allerdings mehr oder weniger 
Bildhaftigkeit: natirlich kommt nicht immer das Bild selbst. sondern 
die Stimmung zur Geltung. die daraus strómt. Die Bildhaftigkeit nehme 
ich in einem móglichst weiten Sinne. und verstehe darunter sowohl die 
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unmittelbare, sinnliche Anschauung, wie auch die zweistimmige (zwei- 
schichtige) sog. Bildersprache. Eine weitere Stufe der Objektivation, die 
schon einen Grenzfall fir die Lyrik bedeutet, besteht darin, dass die 
Situationselemente des Gedichtes schon in sich eine Bedeutung haben, 
und auch allein einen Zusammenhang darstellen, d. h. sich ein epi- 
Scher Vorgang oder ein Objekt der Aussenwelt aus ihnen entwickelt. 

Mit Riicksicht auf die móglichen Ausdrucksmittel ergaben sich also 
folgende Typen der Lyrik: musikalische Lyrik, metaphori- 
sche Lyrik, epische Lyrik, woher nur noch einige Schritte zu den 
verschiedenen Arten der mit Lyrik durchtrainkten Erzahlung, der ly- 
rischen Epik fiihren. Ich erwahne in dieser Reihe die dramatische Lyrik 
nicht: ich kenne eine solche Variante, aber ich sehe ihr Wesen 
nicht in der objektiven Situation, sondern im Gefiihlskonflikt, in 
der dramatischen Steigerung, Entladung und Lósung der Gefiihlsge- 
gensitze, was, wie wir gesehen haben, wohl an eine Situation ge- 
bunden ist, wichtig ist jedoch der Kampf der Gefiihle in diesem Rahmen. 
Auf diese Weise kann der erhebliche Teil der Gedankendichtung als 
dramatische Lyrik angesehen werden. Fiir den heutigen Forscher braucht 
vielleicht nicht betont zu werden, dass keine festen Grenzen zwischen 
den einzelnen Typen bestehen; es handelt sich mehr nur um ideale 
Móglichkeiten, Endpunkte, zwischen denen ein ununterbrochener Uber- 
gang und zahlreiche individuelle Abwechslungen móglich sind. Im 
durchschnittlichen lyrischen Gedicht wirken alle Komponenten: die 
Musikalitit, die Bildhaftigkeit, die Rhetorik und auch die Situationsele- 
mente harmonisch zusammen. Die Mannigfaltigkeit wird eben dadurch 
gegeben, dass die leitende Stimme durch eine der Komponenten ge- 
spielt wird, wihrend die anderen die Begleitmusik bieten. 

Aber wenn wir nun nicht die Uberginge, sondern die zwei Extrem- 
falle, also die reine musikalische Lyrik und die epische bzw. objektiv- 
-malerische Lyrik untersuchen, fallt sofort der uralte Gegensatz, die 
grundlegende, aber polare Móglichkeit ins Auge, die vielleicht allen 
modernen Theorien der Lyrik entweder zugrunde liegt, oder sie min- 
destens als wichtiges Element beeinflusst. Als Angelpunkt der lyrischen 
Poetik gilt die Unmittelbarkeit oder die Mittelbarkeit der lyrischen 
Ausserung. Diesmal handelt es sich schon nicht mehr um das Problem 
der Haltung; prinzipiell ist es eine Frage zweiten Ranges, ob der 
Dichter geneigt ist, seine wahre Innerlichkeit in Liedern rein zu be- 
singen, eventuell fiir sich selbst, oder ob er sich vor das Publikum hin- 
stellt und blosslegt, ob er „sein Fieber feilbietet', „mit schnellen Worten 
und lauten Wunden'*, oder ob er sich versteckt und sein Herz mit dem 
.„goldenen Schliissel' des Kunstwerkes verschliesst. Der Dichter kann 
diese Absicht des reinen Ausdrucks seiner Innerlichkeit hegen, die Haupt- 
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frage besteht eben in der Móglichkeit der Unmittelbarkeit. Die sog. 
„reine Lyrik* wurde als Losung von verschiedenen literarischen Rich- 
tungen ausgegeben, der sich z. B. die grossen franzósischen Lyriker- 
Generationen der jiingsten Vergangenheit immer mehr anzunśihern 
wiinschten. Man kann diesem Ziel nahe kommen, aber ganzlich ist 
es nicht zu erreichen. Die Lyrik soll die reine Innerlichkeit in den 
Stoff der Sprache kleiden; die Sprache ist aber nicht nur Klang, Ton- 
kórper und musikalische Móglichkeit, sondern auch ein Zeichen, das 
etwas bezeichnet, bedeutet, und als solches immer einen rationalen 
Charakter hat und auch nach Logizitit strebt. Ohne das Minimum der 
Objektivitat, der Ratio, der Klarheit gibt es keine Dichtkunst. Die reine 
stimmungshafte Unmittelbarkeit bedarf einer solchen Mittelbarkeit der 
Sprache unbedingt. Die Grenze des sprachlichen Ausdrucks stimmt mit 
der Grenze der Lyrik, im allgemeinen der Dichtung iiberein. 

Aber als Grundmóglichkeit miissen wir die doppelte Richtung der 
Unmittelbarkeit — Mittelbarkeit annehmen. Fiir unsere Typisierung, 
bzw. fiir die lyrische Poetik bedeutet das soviel, dass die sog. alogischen, 
also nicht begrifflichen, musikalischen, klanghaften Elemente der Spra- 
che als erstklassige Ausdrucksmittel angesehen werden miissen. Je 
unmittelbarer die Lyrik ist, desto weniger kann sie die Last der 
Objektivitat, besonders der Begrifflichkeit auf sich nehmen. Auch die 
Bedeutungskomponenten miissen sich vollstindig in die musikalische 
Klangwirkung des Gedichtes einschmelzen. Das Erlebnis, der Stimmungs- 
zustand des Dichters schaffen fiir sich eine schwebende, rhythmische 
Ńusserung, die durch die bildhaften Anschauungs- und Situationsele- 
mente sozusagen begleitet und erginzt wird. Je lyrischer ein Gedicht 
ist, desto einfacher und elementarer ist seine sprachliche Form: die 
Satzrahmen sind locker, die Satze sind meistens parataktisch, Binde- 
wórter kommen selten vor, anstatt abstrakter Bestimmungen herrschen 
konkrete Bestimmungen vor. Die mehr indirekten Typen erhalten ihren 
Charakter eben dadurch, dass die realen-bildhaften-gegenstindlichen 
Elemente die Funktion des Ausdrucks auf Kosten der musikalischen 
Elemente mehr an sich reissen. So ist die reine Stimmungs- 
lyrik, die musikalische Lyrik, die am meisten stofflose Varian- 
te, die rhetorische Lyrik, die Schópfung einer hóheren Ge- 
fiihlslage, hat einen anderen rhythmischen Charakter, weil sie die syn- 
taktisch-dynamischen Móglichkeiten mit verhiltnismassig weniger Bild- 
haftigkeit ausniitzt; am anderen extremen Pol schliessen die epische 
und gegenstaindlich-malerische Lyrik, also die hóchste Stufe 
des indirekten Gefiihlsausdrucks, die Kette der aneinander grenzenden 
Typen ab. Ein mittleres Glied dieser Kette bildet die metaphori- 
sche Lyrik in móglichst weitem Sinne. 
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Die vorher behandelten Grundbegriffe der lyrischen Dichtung er- 
móglichen die Erweiterung dieser Varianten. Aus dem lyrischen Sub- 
jekt leiten wir die Typen der individuellen und der gemein- 
schaftlichen Lyrik ab. Die individuelle Lyrik ist selbstverstand- 
lich ein spiteres Erzeugnis; die ersten Ausserungen der menschlichen 
Affektivitat fallen in die Zeit, als die Gemeinschaft noch nicht auf In- 
dividuen zerfiel. Die Urtypen der Lyrik (Opfergesinge, Kampflieder, 
Arbeitslieder, Zauberspriiche) sind hinsichtlich ihrer Lebensweise und 
ihres Inhalts vom gemeinschaftlichen Ursprung. Das einsame Lesen, die 
persónliche Begegnung mit dem Text gelten auch um die Mitte des 
Mittelalters als Seltenheiten. Demgegeniiber leben und bliihen gewisse 
Typen der Gemeinschaftslyrik auch in unserer Zeit. Die Analyse teils 
des lyrischen Subjekts, teils der lyrischen Haltung bieten uns eine 
zweite, personale Perspektive der Unmittelbarkeit und der Mittelbarkeit. 
Die Unmittelbarkeit ist in diesem Fall mit dem menschlich-personalen 
Charakter, mit der Offenheit, mit der Leichtigkeit und Natiirlichkeit der 
Ausserung, mit der Aufrichtigkeit eindeutig. Das ist ein lyrisches 
Ideal, dessen Verkórperung man in den Werken der Dichter, wie Pe- 
tófi und Musset, bewundert. Hier leiten die Uberginge aus der per- 
sónlichen Lyrik zu den Móglichkeiten der Stilisierung, Verhiillung 
zur Rollen- und Masken-Lyrik iiber. 

Die grundlegenden isthetischen Funktionen, die in der Lyrik einę 
Rolle spielen, haben wir vorher erórtert; aus diesen sind abzuleiten: 
die Varianten der erlebnisaussagenden und agitativen 
Lyrik, sowie die Extremfalle der Bekenntnis- und Werk- 
Lyrik, je nach dem Mass der Entlandung oder Gestaltung der Erleb- 
nisse. Um das Bekenntnis muss gekimpft werden; es entspringt ge- 
wóhnlich den heimlichen, wohl behiiteten Tiefen der Seele; die un- 
problematische Selbstspiegelung der einfachen, reinen Seelen finde ich 
nicht bekenntnismissig. Die Rinde, unter der die verborgenen, nach 
Ausdruck driingenden Gedanken und Gefiihle giiren, muss durchgebrochen 
werden, daher die bekannte Formlosigkeit der katexochenen Bekenntnis- 
Lyrik; wie man zu sagen pflegt, trigt die kiihle Lava noch die Linien 
der heissen Strómung. In der Werk-Lyrik herrscht die gestaltende Funk- 
tion stark vor; hier will der Dichter nichts gestehen, er enthillt keine 
Geheimnisse in der Entziickung der Inspiration, sogar sucht er sie móg- 
lichst tief zu vergraben, abzukiihlen. Als Mittel dazu dient die niichter- 
ne, miihsame, anspruchsvolle kiinstlerische Gestaltung; das Gedicht ist 
kein Bekenntnis, sondern ein sorgfiltig geschliffener Kunstgegenstand, 
manchmal ein kunstgewerbliches Meisterstiick. 

Von der lyrischen Situation ausgehend begegnen wir nochmals dem 
Begriff der epischen und der gegenstindlichen Lyrik 
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(Ding-Lyrik); aber in der anderen Richtung der Skala miissen wir die 
erwihnte erlebnisisolierende Lyrik, dann sogar als Schóp- 
fung des Modernismus die anaturale (nicht erlebnisaussagende) Ly- 
rik suchen miissen. (Die Bezeichnung „anatural* habe ich der Kunst- 
geschichte entlehnt). Die mehr bekannten Variationen, denen die Situ- 
ation zugrundeliegt, sind: die źmonologische und dialogische 
Lyrik, die harmonische Lyrik und die Lyrik mit Konflik- 
ten, die letztere nenne ich dramatische Lyrik. 

Die auf diese Weise analysierten Typen bilden natiirlich kein aus- 
gearbeitetes, zusammenhingendes System; ich weiss nicht, ob wir iiber- 
haupt danach streben kónnen, sie auf diese Weise zu vereinheitlichen. 
Sie sind lebende Varianten mit zahlreichen Móglichkeiten der Ver- 
wandtschaft, Entfaltung, Kreuzung, Einschmelzung und Umfairbung. 
Durch die Praxis, durch die Wirklichkeit der Literatur wird es auch 
klargemacht, welche die Typen sind, die sich einander ausschliessen. Be- 
kenntnis und Kunstwerk scheinen heterogen zu sein, aber ist es móglich, 
verhullt, in einer Rolle und unter einer Maske ein Bekenntnis abzule- 
gen? Die epische Lyrik ist im Vergleich zu der Stimmungslyrik kiihler, 
mehr indirekt; es mag in einem oder anderen Fall schwer sein, Rolle und 
personale Unmittelbarkeit voneinander zu trennen. Aber wir kónnen 
unsere Typen in der Arbeit der literarischen Analyse unbedingt an- 
wenden; sie leisten uns in der Auffassung und Bestimmung des indivi- 
duellen Wesens der lyrischen Kunstwerke gute Dienste. Wenn wir sie 
systematisieren und ausfiihrlich erórtern wollten, kónnten wir auf den 
historischen Gesichtspunkt natiirlich nicht verzichten. Die Entfaltung 
und Herrschaft der einzelnen Varianten haben ihre geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Voraussetzungen; die historische Untersuchung kann 
die Korrelation unserer Typen zu den traditionellen Gattungskategorien 
(Lied, Ode, Elegie usw.) herstellen. Dies alles ist natiirlich noch eine 
zu lósende Aufgabe; wenn iiberhaupt, so ist ein einheitliches, umfassen- 
des System der Typen, Gattungen, Varianten der Lyrik nur durch 
Zusammenarbeit der allgemeinen Poetik und der literarhistorischen Un- 
tersuchung zu erreichen. 

W SPRAWIE TEORII POEZJI LIRYCZNEJ 

STRESZCZENIE 

W obszernym studium z zakresu poetyki poezji lirycznej próbuje autor skreślić 
te podstawowe pojęcia, które mogą być skutecznie zastosowane do analizy po- 
szczególnego utworu lirycznego oraz do: zakreślenia granic gatunku lirycznego. 
Autor posługuje się następującymi czterema podstawowymi pojęciami. 

APO GAT O:t + pioiezjii lirycznej. — Według mniemania przeciętnych 
czytelników liryczne „ja* poety jest identyczne z jego empiryczną osobowością. 
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Ta osobowość ma ulegać jakoby „transpozycji* w następstwie procesu twórczego. 
Występuje to szczególnie wyraziście wówczas, gdy poeta stylizuje swoje * jaś dla 
określonej roli albo dla konkretnej funkcji. Z problematyki podmiotu wynikają 
przeto typy liryki osobowej i liryki roli; na tej podstawie odróżnia się lirykę 
indywidualną od liryki zbiorowości (kolektywną). Oznaką charakterystyczną pew- 
nych kierunków jest bezpodmiotowość. 

B. Funkcja poezji lirycznej. — Również i na tym odcinku panu- 
ie powszechne mniemanie: liryką jest to, co wypływa wprost z serca, liryka jest 
wyrażeniem, ujawnieniem, wyładowaniem uczuć. Te zjawiska występują w po- 
kaźnej części twórczości lirycznej, aczkolwiek istnieje i inna tradycja liryki. 
Według Schillera poeta powinien kształtować swe utwory z łagodnych, utrwalo- 
nych w nim dawnych wspomnień. Klasycyzująca poetyka uważa poezję nie za 
wyraz lub wyładowanie uczuć, lecz za kształtowanie, formowanie przeżyć. Po- 
wszechna, kształcąca człowieka funkcja sztuki zdolna jest szczególnie w liryce 
skondensować się i zmienić w głośne wezwanie, agitację. Liryka agitacyjna posia- 
da bardzo chwalebną przeszłość. Funkcja agitacyjna pozwala poetom rewolucyj- 
nym stwarzać nowe gatunki: pieśni propagandowe i pieśni porywające do walki, 
pieśni — wezwania do żołnierzy (np. u Majakowskiego). Przeciwstawnymi funkcja- 
mi liryki są przeto: wyładowanie albo kształtowanie uczuć — wypowiadanie prze- 
żyć albo agitacja. 

C. Sytuacja liryczna. — Utwór poetycki wyraża reakcję poety w okre- 
Ślonej sytuacji (W. Kayser); typowe właściwości utworu lirycznego są współokre- 
Ślone przez przenikające się nawzajem i razem stopione elementy danej sytuacji. 
Twierdzenia tego nie należy błędnie rozumieć: sytuacja liryczna nie jest bynaj- 
mniej identyczna z warunkami życia, w jakich powstał dany utwór poetycki. 
Oznacza ona właściwy horyzont utworu poetyckiego, zawarte w nim przestrzenne 
l czasowe perspektywy, treści osobiste i społeczne. Wielka rozmaitość możliwych 
Sytuacji pozwala wskazać pewną ilość przeciwstawnych typów idealnych: jedno- 
lita, epicko-przedmiotowa, zamknięta sytuacja albo izolacja przeżycia — prosta 
1 złożona sytuacja, wewnętrzna lub uzewnętrzniona, naturalna albo celowo zesta- 
wiona, jednoznaczna lub aluzyjna, konkretna lub abstrakcyjna. Z punktu widze- 
nia podmiotu powstaje możliwość ukształtowania sytuacji monologowej lub dialo- 
Sowej, harmonijnej lub konfliktowej. 

D. Postawa poety lirycznego. — Z tych właśnie powodów do 
Eoezji zastosowano pewne powszechne, ogólne pojęcie charakterologiczne. Poeta 
staje wobec społeczności, z czego wynikają przeciwstawne możliwości tej posta- 
Wy: postawa naturalna, niewyszukana, i stylizacja, poza. I tu wskazać można pew- 
ne tradycyjne ujęcie tej „naturalnej* postawy. Istnieją dwa jego warianty: 
ś jednej strony pełne oddanie własnych uczuć, odsłonięcie swego wnętrza, prze- 
wietlenie samego siebie, pohamowanie aktywności — z drugiej zaś strony ukry- 
cie, zasłonięcie swego ja. Tu mają swe źródło takie typy poezji: liryka osobo- 
Wwa, wyznanie liryczne oraz historyczne uwarunkowanie postawy: narodowych 
bardów, poetów-proroków, wieszczów — w odniesieniu do czasów rewolucyj- 
nych: poetów — zwiastunów burzy. Godna uwagi jest skłonność wczesnego eks- 
Presjonizmu do deklaracji międzyludzkiego braterstwa. 

. W oparciu o te spostrzeżenia próbuje autor dokonać rewizji dotychczasowych 
pojęć, odnoszących się do gatunków lirycznych. Dawne określenia: pieśń, oda, 
Elegia i inne są z pewnością niezbędne z punktu widzenia praktyki dydaktycznej 
L naukowej, ale równocześnie mało przydatne dla właściwej analizy i systema- 
tyki. Należy dokonać próby mówienia nie o gatunkach, lecz o typach poezji li- 
Tycznej. Za główne typy należałoby uważać: z uwagi na środki wyrażania — 
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lirykę muzyczną. retoryczną. metaforyczną, epicką i przedmiotowo-malarską; 
z uwagi na podmiot lirvczny — lirykę wyrazu pośredniego i bezpośredniego, indy- 
widualną i zbiorową (koliektywną), osobową i lirykę roli narzuconej (podmiot lirycz- 
ny w określonej roli. dla spełnienia danego zadania: Rollenlyrik). Typy liryki ze 
względu na jej funkcje — liryka przeżycia, liryka agitacyjna. liryka-wyznanie, liryka 
warsztatowa (Werlkiyrik). W dziedzinie sytuacji spoiykamy jeszcze lirykę epicką 
i przedmiotowo-malarska, monologowo-dialozową. lirykę pieśniowo-harmonijną oraz 
kcniliktowo-dramaiyczną. 

Autor nie twierdzi bynajmniej, że podany przez niego zarys jest pełnym, 
pozbawionym luk systemem typów albo ewentualnie gatunków poczji lirycznej. 
Wszystko. co powiedział, winno być traktowane jako pewna praca przygotowaw- 
cza. O systematvzacji będzie inożna myśleć dopicio na gruncie współpracy po- 
między badaniami w zakresie poctyki ogelnej i historii literatury. 

Przełożył Jan Trzynadlowski 


