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DIE GESTALT UND DRAMATISIERENDE FUNKTION DES ERZAHLERS 
IN DER POLNISCHEN* EPISCHEN BALLADE 

J- 

In der romantischen Ballade Rusałki (Elfen) verwendet Ignacy Kułakowski 
(1829) ganzlich das fiir diese Gattung konventionelle Elfenmotiv. Das Gedicht 
stellt auch keineswegs ein „kiinstlerisches Ereignis” in der Balladen-Geschichte 
dar, ist vielmehr eine nicht besonders gelungene Bearbeitung von Goethes_Erl- 
kónig. Wahrend die Sonne untergeht und die ganze „Dorfschaft” die Felder bereits 
verlassen hat, kehrt auch Halina mit ihrem Kinde ins Dorf zuriick. Die anstren: 
gende Tagesarbeit auf dem Felde hat sie miide gemacht und sie beschliesst, den 
kiirzeren Weg querfeldein iibers Roggenfeld einzuschlagen. Im Roggen' jedoch 
wohnen boshafte Elfen, betórende Wesen, die besonders gern Kinder ins Verderben 
locken. Die weiteren Ereignisse verlaufen mithin so, wie sie jeder mit der Elfenwelt 
vertraute Leser einfach erwartet: die Elfen locken das Kind, das unabwendbar 
stirbt, ehe die entsetzte Mutter das Roggenfeld durchquert hat, und seine Seele 
vergróssert den Kreis der im Kornfeld sich tummelnden Geister. 

In dieser banalen Ballade befindet sich jedoch ein Fragment, das jeden Forscher, 
der sich mit der Balladenstruktur befasst, iiberrascht. In dem Moment nimlich, 

Alle Balladen von Mickiewicz wurden nach der Ubersetzung von Arthur Ernst Rutra (A. Mic- 
kiewicz, Poetische Werke, Bd. 1, Miinchen 1919) zitiert, die Ballade aus Maria Stuart von Słowacki 
nach der Ubersetzung von Ludomil German (Maria Stuart von Słowacki, Leipzig 1879). 

* Die Schlussfolgerungen iiber die Struktur der epischen Ballade scheinen auch stark die 
nichtpolnische (hauptsichlich die deutsche, englische und russische) Ballade zu betreffen. Sie bezie- 
hen sich jedoch nur auf eine Richtung in der Balladendichtung, die in verschiedenen Literaturen 
als Gattung verschiedene Stellungen einnimmt (z. B. in Frankreich iiberwiegt die lyrische Ballade). 
Auch die „Gestalt des Erzaihlers” scheint sich zu differenzieren, z. B. hiufige Ansichten iiber ein 
„unpersóhnliches” Verhaltnis zur Wirklichkeit (G. H. Gerould, The Ballad of Tradition, 1951). 
Deshalb beziehen sich die hier angefiihrten Schliisse im Grunde genommen auf die polnische Bal- 
lade, wobei sich der Verfasser bemiihte, aligemeine Formulierungen zu geben, damit sie als Grund- 
lage der Konfrontierung fir vergleichende Forschungen iiber die epische Ballade verwendet werden 
kónnten. 
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in welchem Halina miide und abgearbeitet das Kornfeld durchqueren will, geht der 
Erzihler, der bisher nur die bescheidene Rolle, die Begebenheiten móglichst genau 
zu schildern, gespielt hat, plótzlich in einen anderen, warnenden Ton iiber und ruft: 

Nie przechodź łanku, nie przechodź żyta, 
Śmiałość niejeden przypłacił śmiałek. 
Już żyto w kłosie, a w życie skryta 
Gromada błędnych, strasznych rusałek! 

(V, 17—20) 

(Geh nicht durchs Feld, geh nicht durchs Korn, 
Die Keckheit hat mancher Waghals gebiisst, 
In Ahren steht schon der Roggen, und drinnen hocken 
In Scharen die irrenden, schrecklichen Elfen.) 

Wir wissen, dass Halina diese wohlwollende, von Sorge getragene Warnung 
des Erzihlers iiberhórt hatte, dass sie in den Roggen hineinging, weil sie den Ruf 
einfach nicht vernahm. Mehr noch, auch die hellhórigen Elfen hat dieses Rufen 
nicht im geringsten gestórt, obwohl es ringsum so stille war, dass man — wie Mic- 
kiewicz sagt — hóren konnte, „dort im feuchten Gras die Nattern winden sich 
und schleichen...” 

Der Leser hat auch keinen Grund, dem Erzihler nicht zu glauben, wenn er ver- 
sichert, dass man „im Korn ganz leises Fliistern vernahm” („A w życie ciche 
słychać szeptanie”). Der Erzihler denkt auch gar nicht daran, zu glauben, dass 
Halina seine warnende Stimme hóren kónnte. Als er klagt, dass die Heldin doch 
in den Roggen ging, ist er iiber ihre unerklirliche Taubheit nicht ein einziges Mal 
stutzig oder erregt. Ihren Entschluss erklirt er mit vóllig abweichenden Beweg- 
griinden: 

Czy zapomniała? czy nie lękliwa, 
Że weszła w żyto w tak strasznej chwili? 

(V, 21—22) 

(Hat sie's vergessen? War sie nicht furchtsam, 
Dass sie ins Korn ging zur schrecklichen Stunde?) 

Sobald es daher den Erzahler nicht wundert, dass er seine Absicht nicht erreicht 
hat, darf man ruhig annehmen, dass er von vornherein von der Aussichtslosigkeit 
seines Rufens iiberzeugt war. Umso mehr ist dar Leser iiberrascht, denn indem der 
Verfasser das hórbare Gefliister und den ungehórten Ruf einander gegeniiberstellt 
verstósst er gegen die Logik. 

Von der Struktur eines literarischen Werkes erwarten wic jedoch nicht die Logik 
des „gesunden Menschenverstandes”, denn daran sind wir gewóhnt, dass diese 
„unlogischen”” Konstruktionen sehr bestimmte und diusserst zweckmassige Funk- 
tionen in der Literatur ausiiben. Nicht Verwunderung ist also am Platz, sondern 
die Frage nach der struktuiellen Bedeutung dieses vergebelichen Warnrufs und 
nach der Tendenz, die der Erzihler in der Balladendichtung damit ausdriickt.' Die 
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Ballade von Kułakowski, die so armselig und so konventionell ist, dass es kaum 
lohnt, sie żum Gegenstand unserer Betrachtungen zu machen, und doch wiederum 
so sehr konventionell, um als typisch und ausreichend unbeholfen zu gelten und 
zuzugcben, dass sie mit groben Fdden geniiht ist, wihlen wir zum Ausgangspunkt 
fiir die Untersuchungen zu einem Problem, das fiir die dramatisierte epische Bal- 
ladel allgemein bezeichnend ist, und zwar zur Frage der Form des Erzahlers in 
dieser Ballade. 

2. 

Unter den zahlreichen, fragmentarisch gemachten Ausserungen iiber die Form 
des Erzahlers in der Ballade — bis jetzt fehlt immer noch eine eingehende theore- 
tische Untersuchung zu diesem Problem? — steht zweifellos die Meinung von seiner 
„Naivitat” im Vordergrund, die im entsprechenden Zusammenhang als „primitive 
Naivitat in der Haltung des Erzaihlers, welcher formlos und scheinbar ungeschickt 
eine Begebenheit schildert, deren Bedeutung iiber seine Interpretationsmóglichkeiten 
hinausgeht” formuliert wird3. 

Nicht diese Anschauung, die iibrigens in den neuesten Forschungen iiber die 
polnische Ballade keine normative Gattungsregel darstellt, soll angefochten werden, 
sondern nur eine der zahlreichen Tendenzen4, die gewóhnlich historisch relativiert 
mit der Konstruktion des Erzahlers in romantischen nach dem Muster der Volks- 
dichtungen gebildeten Balladen zusammenhingt. 

1 Die Dramatisierung des epischen Werkes basiert auf den von Irena Sławińska in ihrer Ab- 
handlung O prozie epickiej Norwida (Uber Norwids epische Prosa), „Pamiętnik Literacki”, XLVIII, 
1957 H. 2, S. 479) vorgeschlagenen Kategorien: 1) Einteilung in Akte oder Szenen, in zeitlich und 
raumlich abgegrenzte Einheiten, Konstruktion der geschlossenen und konkreten ganzen Visionen. 

'2) Die Schilderung der Gestalten ausschliesslich von aussen her: in ihren Gebdrden, Bewegungen, 
Zitaten. 3) Die Theatralisierung des Wortes: Dialog, Monolog der Gestalten, der Nebentext als 
Grundlage der Wortstruktur, die Anlehnung an Situation und Gebarde, Stilisierung nach der 
miindlichen Aussage. Es wurden nur diejenigen Aspekte der Dramitisierung beriicksichtigt, die 
mit der Gestalt des Erzahlers im Zusammenhang stehen (deshalb wurde z. B. die Problematik der 
Dialoge weggelassen). Mehr Aufmerksamkeit widmete der Verfasser dagegen dem Bild des Er- 
zahlers, und zwar jenen Elementen, die die Dramatisierung der Wirklichkeit bedingen, obwohl sie 
„an sich” keine Dramatisierung ausmachen und sogar die Verdichtung der dramatisierten „gegen- 
standlichen Narration” zerstóren (z. B. die Konstruktion der „Spannung der Aufnahme der Schau- 
stellung”, die strukturell kein dramatisierender Faktor ist, doch den „Kontakt der theatralischen 
Aufnahme” bildet, was in der Folge die Dramatisierung der Wirklichkeit beeinflusst). Die Schil- 
derung der Gestalten durch Gebirde und Kostiim ist als Problem nur móglich, wenn die Theorie 
des literarischen Werkes von Ingarden angenommen wird; sie bildet auch die Grundlage vorlie- 
gender Erwaigungen. ; 

2 Ein skizzenhafter Abriss befindet sich im Fragment der Einleitung von C. Zgorzelski 
zur Anthologie Ballada polska (Wrocław 1962, S. XX—XXII), den historischen Uberblick zu die- 
sem Problem gibt die Abhandlung Ewolucja balladowej opowieści (Evolution der Balladenerzdhlung) 
von I. Opacki, Lublin, 1961. 

3 Zgorzelski, op. cit., $. XXII. 
4 Zgorzelski, op. cit. 
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Es geht vielmehr darum, dass die Frage der „Naivitat” des Erzahlers weit iiber 
die Grenzen des „unintelligenten Erziihlers” hinauszugehen scheint, dass sie wohl 
eine umfassendere Regel bildet, fiir die die Gestalt eines nicht allzu klugen Erzahlers 
nur eine der vielen Abarten darstellt. Nehmen wir beispielsweise Rusałki (Elfen) 
von Kułakowski. Gewiss kann man hier nicht behaupten, dass die Begcbenheit 
iiber die Interpretationsmóglichkeiten des Erzahlers hinausgeht; ist er sich doch 
der furchtbaren Folgen, die die Handlung Halinas nach sich zieht, vóllig bewusst, 
noch ehe sie begangen wurde. Und doch kommt er uns gleichzeitig als naiver Er- 
ziihler vor. Halinas Handlungsweise iiberrascht ihn und zwingt ihn zu einem naiven 
Warnruf, weil er von vornherein weiss, dass sie ihn nicht hóren wird. 

Diese allgemein verbreitete Meinung iiber die „Naivitat” verdient also eine 
naihere Untersuchung, welche vielleicht zumindest zu einer breiteren Bestimmung 
der Prinzipien und der Funktion des Phiinomens „erzdhlerische Naivitat” fiihren 
wird und welche uns ermóglicht, durch diesen winzigen Teilabschnitt Probleme 
herauszuarbeiten, die mit der gesamten Balladenstruktur in ihrer episch-dramati- 
schen Abart5 verbunden sind. 

8: 

Hier zwei Beispiele fiir Gestindnisse des Erzahiers, die in der Balladengeschichte, 
angefangen von der Romantik bis zur Zeit zwischen den Weltkriegen, immer wieder 
auftauchenó. 

1. Kto jest dziewczyna? — ja nie wiem. 
' __ (Mickiewicz, Świtezianka, 1822) 

(Das Madchen? — Ich hab's nicht erfahren.) 
(Mickiewicz, Das Świteźmidchen, 1822) 

2. Nie wiem, czy pieśni treść zrozumiała, 
Czy też gościowi nie-rada? 

(Berwiński, Tajemnica, 1841) 

(Ich weiss nicht, ob sie das Lied hat verstanden, 
Ob ihr der Gast ist unlieb gewesen?) 

(Berwiński, Geheimnis, 1841) 

Die zugegebene Unwissenheit, die fast zur Variation einer Wortformel gefiihrt 
hat, ist nicht immer die Folge eines engen Gesichtskreises des interpretierenden 

5 Bei der Konstruierung der Problematik des „dramatisierenden Aspekts des Erzahlers” waren 
die Bemerkungen von Sławińska (Kapitel: „Perspektywa narratora”, „Perspektive des Erzahlers”) 
aus der zitierten Abhandlung iiber die Prosa von Norvid sehr aufschlussreich, ausserdem die Ab- 
handlung von M. Jasińska, Narrator w powieści (Der Erzdhler in Roman), „Zagadnienia Rodzajów 
Literackich”, 1962, Bd. IV, H. 3. 

6 Vergl. auch die Balladen von Odyniec, Wesele (Hochzeit, 1828), Spasowski, Pancerny (Der 
Ritter, 1828), Staff, Ballada o róży nieznanej (Die Ballade von der unbekannten Rose, 1914), Jan- 
kowski, Ballada ze Strachów (Die Ballade aus Gespenster, 1897), Tuwim, Ballada o śmierci Izaaka 
Kona (Die Ballade vom Tod des Isaak Kon, 1915), Leśmian, Piła (Die Stge, 1920), Iłłakowiczówna, 
Batikowa ballada (Die Batikballade, 1926); Alle in vorliegender Untersuchung zitierten Texte sind 
in der Anthologie Ballada polska (Die polnische Ballade), Wrocław 1962, enthalten. 
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Erzahlers. Sie tritt auch infolge von Unkenntnis der Tatsachen als Ergebnis einer 
nur fragmentarischen Beriihrung mit der dargestellten Wirklichkeit auf, besonders 
deutlich aber dann, wenn der Erzadhler eingesteht, dass er den weiteren Handlungs- 
verlauf nicht kennt (z. B. in Balladen von Spasowski, Tuwim, Tłłakowiczówna?). 
Hinzu kommt eine andere hadufig vorkommende Form des Balladenberichtes?: 

1. Na szlaku słychać tętent podkowy, 
Widać, że szlakiem kżoś jedzie. 

(Spasowski, Pancerny, 1828) 

 
(Hufschlag hórt man auf dem Wege, 
Es reitet wohl jemand die Strasse.) 

(Spasowski, Der Ritter, 1828) 

2. Nagle chwyciły ją ramiona 
Czyjeś żelaznej mocy ... 

(Ciepliński, Trujące kwiaty, 1912) 

(Piótzlich fassten sie jemandes „Arme 
Mit stahlerner Kraft ...) 

(Spasowski, Giftblumen, 1912) 

Diese Geneigtheit, in den Bericht Worte einzuschieben, die von der Unkenntnis 
der Situation zeugen, wie jemand, etwas, ein gewisser, wunderlich, geheimnisvoli, 
fiihrt hier und da zu weiteren Schritten. Als Beispiel sei die Balladendichtung von 
Leśmian angefiihrt, in der einerseits die Tendenz beobachtet wird, Neubildungen 
einzufiihren, die „nichts Genaues” — wie: Spuk-nicht Spuk — angeben, oder 
Tautologien, wie: „die Scheune — scheunet”, „Gott — vergottet”, andererseits 
die Tendenz, „ratselhafte Formeln"”9 in Refrainform einzufiihren: 

A ty śpiewaj, śpiewulo — 
A ty zgaduj, zgadulo! 

(Leśmian, Mak, 1920) 

(Und du singe, Singerin — 
Riaitsel' rate, Riitsellóserin!) 

(Leśmian, Mohn, 1920) 

7 Das hadngt damit zusammen, dass der Balladenerzahler nur einen Teil der Begebenheiten 
beobachten kann; dies beeinfiusst die Konstruktion der Balladenhandlung, die in der Regel un- 
mittelbar in ihrem Hóhepunkt gezeigt wird, wobei die Exposition in die Aussagen der Gestalten oder, 
wenn auch seltener, in die kurzen Berichten des Erziihlers, der sie von „Zeugen” erhielt, verlegt 
wird. Ausfiihrlicher behandelt wird dieses Problem in der Abhandlung von I. Opacki, Teoria bał- 
lady polskiej (Theorie der polsnicher Ballade), die demnichst in der Poetyka. Zarys encyklopedyczny, 
(Poetik, ein enzyklopidischer Abriss) hrsg. von M.R. Mayenowa erscheinen wird. 

8 Vgl. auch: Mickiewicz, Lilie (Lilien, 1820), Borkowski, Królewna toni (Kónigin des Abgrundes, 
1834), Jaśkowski, Ballada, jakich wiele (Eine gewóhknliche Ballade, 1838), Magnuszewski, Rezeda, 
(Reseda, 1840), Ujejski, Rebeka (Rebekka, 1852), Jaśkowski, Pod wrotami (Vor dem Tore, 1876), 
Gliński, Kniaziowa (Die Fiirstin, 1901), Husarski, Ballada zbójnicka (Rduberballade, 1922). 

9 Dariiber schrieb W. Kubacki, Komentarz do Leśmiana (Kommentar zu Leśmian), „Twót- 
czość”, 1949, Nr. 2. BE ; 
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Das Ausmass dieser Unwissenheit des Erzihlers wird deutlicher, wenn wir diese 
mit der in der Ballade dargestellten Welt, welche durch die darin handelnden Per- 
sonen enthiillt wird, in Zusammenhang bringen. 

A przy Bugu, u wybrzeży 
Jakiś człowiek, blady, bosy 
Na wilgotnym piasku leży 

Dziewczę drżące przybieżało: 
— „Gdzieś ty, Jaśku, co się stało?” 

(Wolski, Topielec, 1847) 

(An dem Flussufer des Bug 
Liegt ein Mensch, blass und bloss 
Auf dem feuchten Sande 

Eilte ein zitterad Madchen herbei 
— „Wo bist du, Jasiek, was ist geschehen?”) 

(Wolski, Der Ertrunkene, 1847) 

Modre oczy cud-królewny 
dwa boże gońce 

Wyleciały na niebiosa 
: na złote słońce! 
i Wyleciały jak orlice, . 

_ śmiałymi loty, 
Utonęły w tarczy słońca, 

- w jasności złotej! 

„Mrok tajemnic mię otacza, 
groza bez końca: 

Tęsknię jeno a wyglądam — 
nie widzę słońca! 

Ślepe oczy ślę na błękit 
skargą daremną ...” 

(Ostrowska, Cud-królewna, 1901) 

(Blaue Augen der schónen Kónigstochter 
wie zwei góttliche Boten, 

Flogen gen Himmel 
zur goldenen Sonne! 

Flogen wie zwei Adler 
in kiihnem Flug, 

Ertranken im Sonnenring 
im goldenen Schein! 

„Dunkles Geheimnis umhiillt mich, 
" Grauen ohne End: 

Schmachte und schaue nur aus 
und seh* nicht die Sonne! 

Blinde Augen send” ich ins Himmelsblau 
„ vergeblich klagend ...” 

(Ostrowska, Die schóne Kónigstochter, 1901) 
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Uberall weiss hier der Erzihler weniger, als die Balladenhelden!!10 In der Bal- 
lade von Wolski wird der am Bug liegende Mensch als irgend „jemand” bezeichnet; 
es muss also erst das Madchen aus dem Dorfe kommen, um festzustellen, dass 
der Ertrunkene ihr Gelicbter „„Jasiek” ist. Ostrowska fiihrt in ihrer Ballade dank 
dieser Unwissenheit des Erzidhlers den Leser auf falsche Fihrte: der Erzaihler gibt 
unzweideutig zu verstehen, dass die Kónigstochter zum Himmel schaut (ihre Augen 
werden mit denen des Adlers auf Grund der bekannten Bezeichnung „Adleraugen” 
verglichen), am Schluss jedoch stellt es sich heraus, dass sie blind ist. Es wird aber 
notwendig gemacht, dass sie das selbst von sich aussagt. 

Tatsachen, die in den zitierten Balladen iiber den Wissensbereich des Erzahlers 
hinausgehen, sind jedoch der Art, dass sie in keinem Fall seine Interpretationsmó- 
glichkeiten iibersteigen. Dafiir sind sie zu einfach: wie das Wiedererkennen einer 
Gestalt oder das Wissen um ihre Blindheit... Sie enthiillen mangelhafte Orientie- 
rung des Erzahlers in der beobachteten Welt, deren Grund in den unzureichenden 
Informationen iiber diese Welt liegt, enthiillen, dass der Erzahler in dieser Welt 
„unbewandert” ist, was zum Hauptgrund seiner Naivitat wird. 

Dies ist gleichzeitig fiir die Struktur dieser Balladen bedeutsam. Die Erschiit- 
terung der epischen Haltung des Erzihlers, die durch den Verlust der Attribute 
des klassisch epischen „Allwissens” eingetreten ist, mehr noch, die starke und unmit- 
telbare Betonung, dass man in der Welt, von der man spricht, sich nicht auskenne, 
das alles verschiebt die epischen „„Krafteverhiltnisse” zwischen dem Erzaihler und 
der dargestellten Welt. Der Erzahler hórt auf, in dieser Welt zu herrschen und sich 
frei in ihr zu bewegen, wird zu einem ihr untergeordneten Element: die Balladen- 
helden iiberragen ihn oft an Wissen, seine Orientierung als Erzihler ist unmittelbar 
davon abhingig, was ihm die Gestalten „mitteilen”! 

Dies fiihrt zu einer weit offenkundigeren Autonomisierung der dargestellten 
Welt, als in einem typisch epischen Werk. Diese Welt beginnt, den erzihlten Gang 
zu lenken und dessen Problematik zu bestimmen. In diesem Punkt nahert sich die 
Ballade den Prinzipien, nach denen die Welt im Drama aufgebaut ist, in der die 
konstruierten Gestalten — vom Erzihler unabhingig geworden — in den Vorder- 
grund riicken. Der Erzahler spielt eine untergeordnete Rolle und das vor allem des- 
halb, weil er durch sein mangelhaftes Wissen nicht mehr imstande ist, dem Leser 
eine vollstindige, interpretierende Auskunft iiber das vermittelte Weltbild zu ertei- 
len. Diese Welt spricht fiir sich selbst. Indem der Erzaihler gesteht, diese Welt nicht 
zu kennen, lenkt er zugleich die Aufmerksamkeit des Lesers auf diese dargestellte 
Welt und versucht — ahnlich wie im Drama — den Empfanger und diese Welt 
unmittelbar einander gegeniiberzustellen. 

Kein Wunder also, dass die dramatisierte Ballade sehr oft die den Erziihler ilus- 
serst einengende doppelte Richtung einschliigt. Die erste fiihrt zur Balladen-Pan- 

10 Vgl. auch: Chodźko, Maliny (Himbeeren, 1829), Jaskowski, Pod wrotami (Vor dem Tore, 
1876), Konopnicka, Prześliczna Maud (Die wunderschóne Maud, 1896), Przysiecki, Czarny brylant 
(Der schwarze Brillant, 1921). 
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tomime: der Erzahler interpretiert oder erklirt mit keinem einzigen Wort die Wirk- 
lichkeit, sondern beschrinkt sich nur auf einen „reinen Bericht” iiber den Gang 
der Ereignisse und auf die Informierung iiber Kostiime und Gebarden der Gestalten. 
Er verwandelt sich gleichsam in einen „Spiegel”, dessen Oberfliche das objektive, 
dussere Geschehen widerspiegelt, welches die volle Bedeutung der Intrige vermit- 
teln soll. Die Sprache wird — im Zusammenhang mit ihren verschiedenartigen 
Funktionen in der Dichtung — in ihrer Funktion iusserst begrenzt und dient fast 
ausschliesslich zur Vermittlung von „sachlichen”” Auskiinften: 

Pan młody na łożu leży: 
Z serca szczera krew mu bieży, 
Rękoma po łożu chwyta, 
Pierśmi robi, zęby zgrzyta, 

Przy nim krwią zbroczona 
Stoi młoda żona; 
W ręku ostry nóż ściska ... 

(Zmorski, Dziwy, 1841) 

(Der junge Herr im Bette liegt: 
Aus seinem Herzen reines Blut strómt, 
Mit den Hinden fasst er das Bett, 
Atmet schwer, zdhneknirschend, 

Bei ihm steht blutbespritzt 
Die junge Gattin; 
Mit scharfen Messer in der Hand ...) 

(Zmorski, Wunderdinge, 1841) 

Die zweite Richtung fiihrt zur vólligen Ausschaltung des Erzahlers, zur Mono- 
log- und Dialog-Ballade. In diesem Fall wird alles, Intrige, Szenerie, dussere und 
innere Charakteristik der Gestalten, durch den Mund der Helden ausgesagt!!: 

— „Synu mój! synu! czemu od rana 
Jesteś tak smutny? twarz obłąkana, 

Miecz krwawą splamiony skazą?” 
— „O matko! syn twój zabił sokoła, 
Dlatego dzisiaj twarz niewesoła, 

Dlatego we krwi żelazo”. 

— „Synu mój! synu! po twym sokole 
Nie miałbyś takich zgryzot na czole 

I miecz nie taki czerwony!” 
— „O matko! matko! zabiłem konia!” 

11 Diese Ballade ist eine Bearbeitung der beriihmten Ballade von Eduard, die Analyse des 
Originals gibt die oben zitierte Untersuchung von G.H. Gerould. 
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— „Synu mój! synu! źleś się obronił; 
Może byś po twym koniu łzy ronił, 

Bladości inna przyczyna”. 
— „O matko! matko! ojca zabiłem tp" 

— „Synu mój! synu! w czarnej żałobie 
Została matka; i cóż po sobie 

Zostawi matce zabójca?” 
— „O matko moja! o matko miła! 
Przekleństwo tobie, tyś mnie namówiła, 

Żem zabił ojca”. 
(Słowacki, Ballada z Marii Stuart, 1830) 

(„Dein Schwert, wie ist's von Blut so rot, 
Edward, Edward. 

Dein Schwert, wie ist's von Blut so rot, 
Und gehst so traurig her! — O 

„O ich hab” geschlagen meinen Geier tot, 
Mutter, Mutter. 

O ich hab” geschlagen meinen Geier tot, 
Und keinen hab” ich wie er — O!” 

1» 

„Dein's Geiers Blut ist nicht so rot 
Edward, Edward! 

Dein's Geiers Blut ist nicht so rot, 
Mcin Sohn, bekenn” mir frei — O!” 

„O ich hab geschlagen mein Rotross tot, 
Mutter, Mutter! 

O ich hab” geschlagen mein Rotross tot, 
Und 's war so stolz und treu — O!” 

„Dein Ross war alt und hast's nicht not, 
Dich driickt ein and'rer Schmerz — O!" 

„O ich hab geschlagen meinen Vater tot, 
Mutter, Mutter!” 

„Und was willst du lassen deiner Mutter teu'r? 
Mein Sohn das sage mir — O!” 

„Fłuch will ich euch lassen und hóllisch Feuer 
Mutter, Mutter! 

Fluch will ich euch lassen und hóliisch Feuer, 
Denn Ihr, Ihr rietet's mir! — O!") 

(Słowacki, Ballade aus Maria Stuart, 1830) 

Im Gegensatz zur Ballade Dziwy (Wunderdinge) von Zmorski tritt der Erzahler 
nicht ein einziges Mal auf; die Rolle, den Leser dieser anklagenden Ballade mit 
der Intrige bekanntzumachen, iibernehmen die am Dialog teilnehmenden Personen. 
Der Dialog informiert iiber die dramatischen Requisiten (das blutbefleckte Schwert) 
und iiber das Aussehen der Gestalten. Durch den Dialog, der hier nicht nur die 
unmittelbare Bedeutung der Wortschicht hervorhebt, wird auch ein Kommentar 
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durch den Erzdhler iiberfliissig. Die oppositionelle Gegeniiberstellung der rheto- 
rischen, nach sentimentaler Art gebauten syntaktischen Phrase, die ein gefiihlsbe- 
tontes, wohlwollendes Verhaltnis der Mutter zu ihrem Sohne vermittelt und der 
in ihren Ausserungen hilufig eingefiochtenen „zartlichen” Worte („mein Sohn”, 
„mein lieber Sohn”) einerseits, verbunden mit der dem Staatsanwalt eigenen Kiihle 
in der logischen Entwicklung eines ganzen Systems von „Fragen in der Art des 
Untersuchungsrichters”, die die ausweichenden Antworten des Sohnes entlarven 
andererseits (bezeichnend ist ihr Wort: „schlecht hast du dich verteidigt"), liefert 
das vollstindige Bild einer kiihlen, raffinierten Intrigantin und bereitet den Boden 
zu ihrer Anklage vor, die ihr Sohn zum Schluss ausspricht. Dieselbe gefiihlsbetonte 
Beschwórung ihres Sohnes, die sich symmetrisch aufgebaut, in den Worten der 
Mutter entwickelt, wird auf dem Hintergrunde seines wirklich weichen Gemiits 
gezeigt (bis zum Schluss will er seiner Mutter die Anklage ersparen und alles still- 
schweigend auf sich nehmen) und gewinnt eine vóllig andersartige Bedeutung. 
Bei einer psychologisch so komplizierten Intrige eriibrigt sich ein Kommentar des 
nicht orientierten Erzdhlers, weshalb er auch ginzlich ausgeschaltet wird. 

Aber nicht diese beiden extremen Lósungen, die aus der Stellung des unwissenden 
Erzahlers und der dargestellten Wirklichkeit gegeniiber Ratlosen sich ergibt, sind 
fiir uns interessant. Uns interessieren hauptsichlich die Falle, in denen die Unwis- 
senheit des Erzahlers zu einem in der Struktur der epischen Ballade unmittelbar 
zahlenden Element, zu einem strukturell bedeutenden und fruchtbaren Faktor wird, 
in denen nicht Beschrinkung oder Ausschaltung, sondern das Herausheben seiner 
Position als Erzahler, die Betonung der Elemente und der Konsequenzen seiner 
Unwissenheit zu einem wichtigen Faktor der Balladenkomposition wird. Es geht 
um die Beantwortung der Frage, ob und warum die Unwissenheit des Erzih- 
lers in der dramatisierten epischen Ballade ein wertvolles Element 
ist? 

4. 

Die Ballade, in der sogar strukturelle Einzelheiten sehr leicht zur Schematisierung 
erstarrten, schuf in ihrer Entwicklungsgeschichte noch eine schemenhafte Formel, 
die im Bericht bei der Ankiindigung irgend einer Anderung der Zustinde auftaucht12: 

1. Wtem drzwi kościoła trzasły, 
(Mickiewicz, Lilie, 1820) 

(Da kracht das Tor am Gotteshaus,) 
(Mickiewicz, Lilien, 1820) 

12 Vergl. auch: Januszkiewicz, Meliton i Ewelina (Meliton und Eweline, 1821), Mickiewicz 
Pani Twardowska (Frau Twardowska, 1820) Borkowski, Królowa toni (Die Kónigin des Abgrundes, 
1834), Ossoryja, Tonący (Der Ertrinkende, 1844), Miron (Michaux), Ballada (Ballade, 1884), Konop- 
nicka, Prześliczna Maud (Die wunderschóne Maud, 1896), Jasnorzewska-Pawlikowska, O kacie 
Październiku (Vom Scharfrichter Oktober, 1922). 
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2. Wtem promyk niebieski wyleciał spod deski 
(Ujejski, Anty-Lenora, 1849) 

(Da flog ein blauer Strahl unterm Brett hervor). 
(Ujejski, Anti-Lenore, 1849) 

3. Nagle chwyciły ją ramiona 
(Ciepliński, Trujące kwiaty, 1912) 

(Plótzlich fassten sie die Arme) 
(Ciepliński, Giftblumen, 1912) 

Mit den Wórtern „da”, „płótzlich” wird naturgemass vor allem das unerwartete 
Eintreten eines neuen Ereignisscs in der dargcstellticen Welt ausgedriickt. Aber nicht 
nur das, besonders, wenn man die folgende Konvenienz des Erzihlers beriicksich- 
tigtl3: 

1. Burzy się, wzdyma, pękają tonie, 
O niesłychane zjawiska! 
(Mickiewicz, Świtezianka, 1821) 

(Aufschwillt die Welle, óffent die Schliinde, 
Wunder, o nimmer erlebet!) 

(Mickiewicz, Das Świteżmidchen, 1821) 

2. Jasny Boże! Co się oto stało?! 
(Tetmajer, Ballada o Janosiku i Szalamonównie Jadwidze, 1903) 

(Lichter Gott! Was ist geschehen?!) 
(Tetmajer, Ballade von Janosik und Jadwiga Szalamon, 1905) 

3. Błysło — Boże! Czy to błysk sztyleta? 
(Bałucki, Ślub, I wersja, 1862) 

(Es blitzte — o Gott! Blitzte ein Dolch?) 
(Bałucki, Trauung, 1. Fassung, 1862) 

4, Wielki Boże ... Ołtarz gorze ... Płonie obrus lniany! 
(Husarski, Ballada o organiście, 1922) 

(Grosser Gott! ... Der Altar brennt!... Das leinene 
Altartuch brennt!) 

(Husarski, Ballade vom Organisten, 1922) 

Die Kette von ihnlichen Ausserungen der Uberraschung weist neben der be- 
reits erwihnten „Vorherrschaft” der dargestellten Welt iber dem epischen Erzahler 
auf noch cin anderes Merkmał in den wechselseitigen Bezichungen zwischen Erzdhler 
und geschilderter Welt hin, und zwar auf die zeitlichen Verhiltnisse. Die Konstruk- 

13 Vgl.: Strzelnicki, Królowa balu (Die Ballkonigin, 1846), Jaśkowski, Pod wrotami (Vor deni 
Tore, 1876), Tetmajer, Ballada o Cyganie (Ballade vom Zigeuner, 1910), Staff, Ballada o złotych 
kulach (Die Ballade von den goldenen Kugeln, 1914), Leszczyński, Turniej śpiewaków (Wettkampf 
der Singer, 1916), Szymański, Ballada hiszpańska (Spanische Ballade, 1936). 
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tion des Erzahlers in derartigen Balladen unterstreicht die Aktualitat der Beobach- 
tung. Die zeitliche Distanz zwischen dem Erzahler und der im Bericht gezeigten 
Wirklichkeit verschwindet. Es beginnt — nach Zgorzelski — „die Vergegenwir- 
tigung des Verlaufes der Ereignisse und die Auffiihrung des Ganzen auf der Biihne 
vor den Augen des Lesers in den Kategorien einer mit dem Bericht gleichzeitigen 
Wirklichkeit”14, Die Ballade nimmt zum zweiten Mall die Eigenschaften des Dramas 
an, dieses Mal die des Zeitenablaufs, d. h. der fortdauernden „„Gegenwart” im Ge- 
gensatz zur typisch epischen „Vergangenheit”. Denn nur bei Darstellung des aktu- 
ellen Erlebens und Beobachtens kónnen die Geschehnisse den Beobachter iiber- 
raschen. 

Die gefiihisbetonten Ausrufe des Erzadhlers weisen auf einen weiteren, der Kon- . 
struktion der dramatisierten Ballade eigentiimlichen Zug hin. Durch sie wird die 
Persónlichkeit des Erzahlers konkretisiert. Er ist keine Abstraktion, sondern wird 
zum mehr oder weniger konkreten Menschen, der eine gróssere oder kleinere Anzahl 
von Charaktereigenschaften besitzt. Manche Eigenschaften aber werden zu einer 
sich wiederholenden Konstruktions-Regel, und zwar diejenigen, die als Komplex 
den beteiligten Beobachter, den aktiven Empfadnger einer Vorstellung 
kennzeichnen, den der Gang der geschauten Begebenheiten vóllig in Anspruch nimmt 
und der lebhaft und emotionell reagiertl5: 

1. Panno, Panno, czy nie strach? 
(Mickiewicz, Ucieczka, 1830—1831) 

(Midchen, Midchen, graut dir nicht?) 
(Mickiewicz, Die Flucht, 1830—1831) 

2. O wojewodo, strzeż się ty, 
Mężowie często ślepi! 
Po nocy w ogień lecą ćmy ... 
Nad żoną czuwaj lepiej. 

(Jankowski, Żona wojewody, 1892) 
(O Woiwode, sei auf der Hut! 
Eheminner sind oft blind! 
Nacht, wenn Nachtfalter zum Licht fliegen ... 
Bewache besser deine Frau.) 

(Jankowski, Die Frau des Woiwoden, 1892) 

Ahnlich wie in Kułakowskis Rusałki (Elfen, 1829) haben die Balladenhelden 
auch diese Ratschlige nicht befolgt. Doch wurde eine fiir die dramatisierte, epische 
Ballade wichtige Eigentiimlichkeit des Erzahlers offenbar, und zwar seine lebhafte 
und spontane Reaktion auf den Verlauf der aktuell beobachteten Ereignisse. Da- 

14 Zgorzelski, op. cit., S$. XXI—XXII. 
15 Vgl. Rydel, Bajka o Kasi i królewiczu (Mdrchen von Kasia und dem Kónigssokn, 1904), Czer- 

wieński, Ballada karnawałowa (Karnevalballade, 1881). Niemojewski, Walcownia (Walzwerk, 1895), 
Tetmajer, Ballada o Janosiku i Szalamonównie Jadwidze (Ballade von Janosik und Jadwiga 
Szalamon, 1905), Szymański, Ballada hiszpańska (Spanische Ballade, 1936). 
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durch wichst der Erzahler in dieser — unter den bisher vorkommenden wohl am 
langsten dauernden — Balladenart zum Faktor, der in der Balladenwelt das Spiel 
der Spannung reguliert. Jedes plótzliche, iiberraschende Ercignis, jede schśr- 
fere Wendung im Handlungsgang wird durch die lebhafte Reaktion des Erzihlers 
cigens betont; er iibernimmt die Funktion des Resonnanzbodens, in dem die Span- 
nungen „gestimmt” werden, die unter anderen die geschilderte Welt konstruieren. 
Infolge des „Spannungszustandes”, der zwischen Erzahler und der von ihm dar- 
gestellten Welt besteht, und infolgedessen, dass der Erziihler gleichsam die „Augen” 
des Lesers darstellt, mit denen er auf die ihm vorgefiihrte Wirklichkeit schaut, 
wird der auf den Gang der beobachteten Ereignisse lebhaft reagierende Erzaihler 
fir den Leser zum Fiihrer in den Spannungen der Ballade, also zum Faktor, 
der die Richtlinien fiir die Aufnahme der geschilderten Fabel fiir das aktualisierende 
und „emotionalisierende” Nacherleben derselben vorschreibt. 

Hier gełangen wir zu einem der wichtigsten Momente und Werte, die der ge- 
schilderte Erzahlertypus fiir die Balłade hat. Dieser ist ein Sensations-Erzahler, 
der die „Emotion” einfiihrt und stark herausstreicht. Hier entsteht das Hauptge- 
bict der „Bunthcit” und Anzichungskraft der Ballade, hier wird das Spiel der Span- 
nungen und Uberraschungen in den Vordergrund geriickt. Diese befinden sich 
naturgemiss in der dargestcllten, versełbstindigten Wirklichkeit. Doch bedeutet 
dies noch nicht das Sensationełle in einem Werk, wenn es eine derartige Wirklich- 
keit bietet. Die sensationellen Elemente kónnen z. B. verwischt werden durch die 
farblose Beobachtungswcise eines auf diese Aspekte der Wirklichkeit unempfin- 
dlichen Erzdhlers. Und hier kommt es vóllig kłar zum Ausdruck, wie wichtig die 
Rolle des Erzihlers bei der Konstruierung der geschilderten Welt ist. Der Bałla- 
den-Erzdhler hebt dicse sensationelłen Elemente heraus, reagiert auf sie und wird 
eben deshalb zum cigentlichen Schópfer der Sensation, weshalb er auch fiir diese 
in der Ballade biirgt. 

Dass der Erzaihler die iiberraschenden Elemente hervorhebt, die Wirklichkeit 
aktuell beobachtet und die in ihr vorkommenden Wandlungen ihn iiberraschen, 
erklśrt noch nicht alles. Die Uberraschung und ihr Widerhall bsim Erzdhler er- 
scheint namlich nur als Folge dessen, wie er sich in den gegcbenen Umstidnden 
mit der Welt beriihrt. Betrachten wir also die konstruktioncllen Bedingungen der 
„Uberraschung” des Erzahlers cin wenig genauer, priifen wir auch von diesem Ge- 
sichtspunkt aus den vor kurzem zitierten Satz von der „Auffiihrung des Ganzen 
auf der Biihne”. 

Die lange Kette der an die Balladenhelden gerichteten Ratschldge des Erzahlers 
enthielt neben der Ausserung einer starken Reagierung des Erzaihlers auf die be- 
obachteten Erscheinungen noch cin Element: diec Nichtbefolgung der Rat- 
schlige. Es schien, als ob sie dic Empfainger gar nicht gehórt hatten, obwohł — 



Die Gestalt des Erzdhlers in der polnischen Ballade 85 
 

wie z. B. in der einlecitenden Analyse von Kułakowskis Rusałki (Elfen) bewiesen 
wurde — die Umstinde fiir die Hórbarkeit der Ausrufe sehr giinstig waren. 

Das weist auf spezifische Umstande hin, in denen sich die Erzdhlung entwickelt, 
besonders, wenn man diese Erscheinung mit der „Naivitat” des Erzaihlers verbin- 
det. Dieser rufende, warnende Erzihler kann mit einem naiven Theaterzuschauer 
verglichen werden, der von dem Verlauf der Ereignisse fasziniert, aus voller Brust 
auf die Biihne ruft: „Hamlet, gib acht, der Degen ist vergiftet!” Obgleich im The- 
aterraum aligemeine Stille herrscht, reagiert Hamlet nicht auf die von der Galerie 
kommenden, wohlwollenden Ratschlige16, 

Diese Stellung des Erzżihlers fihrt zu Folgerungen, die zu weitgehend sind, 
fiihrt dazu, dass die Fabel der Ballade, ihnlich wie im Theaterstiick, „illusorisch” 
wirkt, fiihrt zu der Vorstellung von zwei gegensatzlichen Elementen in der Balla- 
denstruktur: dem „realen” Zuschauer und der von ihm beobachteten „illusorischen” 
Wirklichkeit, in der die Schauspieler auftreten, die nach einem bestimmten Text 
spielen. 

Derartige Anschauungen sind nicht ganz unbegriindet. Eine Reihe von Bal- 
laden, in denen die bereits zitierten ,„„Ratschłiige des Erzahlers” enthalten sind, 
veranlasst uns zu einer solchen Interpretation des „Konstruktionsmusters”, Zu- 
sitzliche und zahlreiche dafiir sprechende Beweise kennt auch die Geschichte der 
Ballade, in der Beispiele fiir die unmittclbare Auswertung der Thceatermotive hiu- 
fig vorkommen, so u. a. Ballada (Ballade, 1921) von Przysiecki, die das Macbeth- 
-Motiv verwertet (charakteristisch sind die Worte: „Im alten leeren Theater be- 
gann die scltsame Ballade”, „Im lceren Theater die matte Morgendimmerung”), 
so die Ballade Czarny hrabia (Der schwarze Graf, 1921) von Wierzyński, die auf 
dem Motiv einer Theaterauffiihrung aufgebaut ist, so die Ballade Szara dama (Die 
Dame in Grau, 1933) von Boroński, die sich um die „rachsiichtige Theaterdame" 
konzentriert, wobei sich das Ganze wie im Theater abspielt und der Erzahler zu 
den stindigen Theaterbcsuchern zaihit. Nicht ohne Bedcutung ist auch, dass zahl- 
reiche Balladen als sangbare Einlagen in Dramentexte eingeschoben sind, wie z. B. 
die Ballade aus Maria Stuart (1830) von Słowacki, Pieśń Molni (Molnias Lied) aus 
Halszka von Kraszewski (1835), die Ballade aus dem Einakter Strachy (Gespenster, 
1897) von Józef Jankowski, Balladen aus Sarneckis Szkłana Góra (Der gldserne 
Berg, 1897), Wyspiańskis Legenda (Legende, 1904), Tctmajers Zawisza Czarny 
(Zawisza der Schwarze, 1905). Das bewirkt, dass sich in der Ballade das cigentliche 
theatralische Elemente auch auf cincm von den vorerwdhnten Balladen abwei- 
chenden Wege einschleicht, und zeugt unzweideutig davon, wie nahe sich die 
Ballade in ihrer Geschichte mit dem Theater beriihrte. 

Daraus kann man jedoch kcine radikalen Schliisse ziehen. Falle, in denen das 
Theater in der Ballade „heraufbeschwórt* wird, kommen zwar ziemlich hiufiy 

 

t6 Hier tritt deutlich die Rolle des Erzihlers im Aspekt des Lesers auf. Fiir den Leser bildet 
er die „Augen des Zuschauerraums” er selbst „spielt” die Rolle des Zuschauers und zwingt auch 
den Leser, diese Stellung anzunehmen. 
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vor, bilden aber keine Regel. Die auf dem Motiv des Theaters aufgebauten Bal- 
laden entstanden in ganz bestimmten Situationen (die zwei vorerwahnten von 
Wierzyński und Boroński wurden z. B. den „Theaterminnern” Horzyca und Osterwa 
gewidmet) und sind kulturhistorisch bedingt, entstanden hauptsachlich in der 
Zeit zwischen den Weltkriegen, als das Theater u. a. auch die Ballade unmittelbar 
beeinfiusste, was nicht verwundert, wenn man weiss, wer das damalige Theater 
organisiert hatte. Umso weniger berechtigt dies zur Annahme, im Theater ein allzu 
wórtlich aufgefasstes Konstruktionsmuster der dramatisierten epischen Ballade 
zu sehen. * 

Das Vorhandensein dieser „theatralischen”* Balladen ist nicht geringzuscha- 
tzen. Es lohnt zu erwigen, welchen Faktoren sie ihr Entstehen als vóllig regularen 
Bestandteil ihrer Gattung in den gegcbenen Zeitabschnitten verdanken. Es lohnt, 
zu fragen, ob es vielleicht eine allgemeinere Regel gcbe, im Rahmen derer die oben- 
erwihnte Abart eine der móglichen Verwirklichungen als dusserste Schlussfolgerung 
dieser Regel ist. Einige Zitate mógen das Problem veranschaulichen: 

Rozpuściła na wiatr włoski 
I łzami skropiła lica. 

A Wtem z lasu, gdzie dwór się bieli 
(Mickiewicz, Rybka, 18207) 

(In den Wind ihr Haar entfloss, 
Tranen feuchten ihre Wangen. 

Da — vom Walde her, vom Schloss) 
(Mickiewicz, Fischchen, 18207) 

Któż to tam leci, przemija lasek, 
Przybywa do wrót i staje? 

Patrzaj — na oczy światłość mu padła, 
Miecz nosi męski u boku, 

Lecz twarz niemęska, lecz twarz wybladła 
I łzy niemęskie ma w oku. 

(Kraszewski, Pieśń Mołlni z Halszki, 1835) 

(Wer kommt dort gelaufen, reitet am Wald vorbei, 
Kommt vor das Tor und halt? 

Sieh, das Licht fiel auf seine Augen, 
Er tradgt ein ritterlich Schwert an der Seite, 

Doch unritterlich bleich ist das Gesicht 
Und unminnliche Trinen hat er im Auge.) 

(Kraszewski, Mołnias Lied aus Halszka, 1835) 

Ale któż tam w oddali 
Po pieniącej się fali 
Chybkie czółno nieprawnie kieruje? 
I w tak nagłej godzinie 
Tak nieprędko tu płynie! 

(Ossoryja, Tonący, 1844) 



Die Gestalt des Erzdhlers in der polnischen Ballade 87 
 

(Aber wer ist's, dort in der Ferne, 
Auf der schdumenden Welle, 
Wer lenkt dort den schwankenden Kahn? 
Wer kommt so langsam herbei, 
Obwohl die Stunde so drangt!) 

(Ossoryja, Der Ertrinkende, 1844) 

Róg dzwoni, koń parska, skowyczą ogary 
I charty się wiją na smyczy. 

Daleko — daleko, gdzie las ten sosnowy 
Niezwiędłą zielenią się patrzy, 

Brzmi trąbka myśliwska, róg dzwoni kniaziowy, 
Wciąż cichszy, wciąż dalszy, wciąż rzadszy. 

(Gliński, Kniaziowa, 1901) 

(Es tónt das Horn, es schnaubt das Pferd, es winseln Schweisshunde, 
Windhunde winden sich an der Koppel. 

Weit, weit, wo der Tannenwald 
Das unverwelkte Griin zeigt 

Tónt die Jagertrompete, tónt des Fiirsten Horn, 
Immer stiller, entfernter, seltener.) 

(Gliński, Die Firstin, 1901) 

Alle zitierten Bruchstiicke schildern eine dem Gesetz der Raumperspektive 
nach konstruierte Wirklichkeit. Sie zeigen „nahere” und „weiter gelegene” Gegen- 
stinde, und mit ihrer Entfernung steht auch die Deutlichkeit und Genauigkeit des 
geschauten Bildes in engem Zusammenhange. In Rybka (Fischlein) von Mickiewicz 
ist Krysia, die im Vordergrund steht, sehr eingehend geschildert (sogar ihre Tra- 
nen sind sichtbar!), der entfernte Hof dagegen wird als weisser Block gezeigt. 
In Tonący (Der Ertrinkende) von Ossoryja wird die Undeutlichkeit der Silhouette, 
die in der Ferne im Kahn fliesst (die nahen Gegenstande werden ins Einzelne ge- 
hend dargestellt: „der verstórte Blick, das bleiche Gesicht”), von den entgegenge- 
setzten Wort „dort-hier” begleitet, die die Perspektive veranschaulichen. 

Am deutlichsten treten diese Dinge in den zitierten Balladenfragmenten von 
Kraszewski und Gliński auf. Hier wird die Bewegung der Gegenstainde im Raum 
geschildert. Bei Kraszewski wird die Dynamik der Perspektive des nahenden 
Gegenstandes gezeichnet; davon hingt auch ab, dass er in die Augen fallt. Anfangs 
ist er ein unbestimmter, beweglicher Klumpen, indem er sich niihert und beleuchtet 
wird, treten Einzelheiten der Kleidung und des Gesichtes auf. Umgekchrt in der 
Ballade von Gliński: Anfangs sieht man die Windhunde an der Koppel und hórt 
das Winseln der Schweisshunde und das Schnauben des Pferdes. Dann riicken 
diese Gegenstinde in die Ferne, an ihre Stelle treten nur die lautesten, von weitem 
hórbaren Kliinge (das Horn, die Trompete), die immer stiller werdend, schliesslich 
verstummen (der nichste Vers lautet: „Nicht gleich legen sich diese Kliinge zu einem 
Lied zusammen — draussen herrscht Stille”). 

Sucht man hier nach dem Faktor, der die Struktur der dargestellten Wirklich- 
keit bedingt, so sieht man an erster Stelle wiederum die Gestalt des Erzahlers. Er 



88 Ireneusz Opacki 
 

ist ein konkretisierter, quasi „realistisch”” aufgefasster Beobachter, ist in einem rium- 
lich bestimmten Beobachtungspunkt gestellt, und das entscheidet dariiber, dass 
der „Plan rdumlich und scharf sichtbar” bleibt. Der Beobachtungspunkt des Erzih- 
lers im Raum beschrinkt auch seine Sehweite, der Erzihler kann sich nur da- 
riiber dussern, was in seinem Blickfeld geschieht. Diese Feststellung ist fiir unsere 
Betrachtungen dusserst wichtig. 

Alles das fiihrt dazu, dass das Wissen des Erziihlers begrenzt ist, weil er durch 
seinen Beobachtungsposten beengt, nicht weiss, was dariiber hinaus geschieht. 

Poszły drużki — puknął krfoś w okienko; 
Ona wyszła — łzy fartuszkiem ściera 
I na Stacha żałośnie spoziera. 

(Bałucki, Zaślubiny, 1874) 

(Die Freundinnen gingen, es klopfte jemmand ans Fenster; 
Sie ging hinaus, mit der Schiirze die Tranen trocknend 
Und blickt mit Wehmut auf Szach.) 

(Bałucki, Trauung, 1874) 

Nocami kłoś pod oknem szeptał krótkie hasła, 
Potem stąpał po schodach i drzwi jego szukał ... 

(Przysiecki, Czarny brylant, 1921) 

(Nachts fliisterte jemand kurze Worte, 
Stieg dann die Treppe hinauf und suchte seine Tiir ...) 

(Przysiecki, Schwarzer Brillant, 1921) 

Hier wird offenbar, wie sehr das Wissen des Erziihlers von der Lage seines Beob- 
achtungspostens abhingig ist; ungenau und unbestimmt ist namlich immer das, 
was ausserhalb seines Blickfeldes liegt. Wenn nur ein kleines Hindernis die Aussicht 
erschwert, wird der Gegenstand plótzlich undeutlich, unbestimmt, verschwommen, 
das Geschaute vertritt das Gehórte: 

... — dźwięk podkowy, 
Brytan, jakby głosu nie miał, 
Zawył z cicha i oniemiał. 
Skrzypnęły dolne podwoje, 
Stąpa ktoś w przysionkach długich 
I otwiera się drzwi troje, i 
Troje drzwi, jedne po drugich. 
Wchodzi jeździec cały w bieli 
I usiada na pościeli. 

(Mickiewicz, Ucieczka, 1830— 1831) 

... — Hufe schallen ... 
Wie beraubt der Stimme, brummt 
Leis der Hund nur und verstummt. 
Auf tun sich des Tores Fliigel, 
Durch den SchloBhof hórt man's wandern, 
Dreimal klirrend fdllt der Riegel, 
Dreimal, einer nach dem andern. 
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Reiter kommt in weissem Kleid, 
Setzt aufs Bett sich ihr zur Seit. 

(Mickiewicz, Die Flucht, 1830—1831) 

Jetzt sehen wir, warum wir bei der Betrachtung des Erzahlers immer wieder 
an den „Theaterzuschauer” denken. Es wird auch verstindlich, warum unter ge- 
wissen kulturhistorischen Bedingungen Balladen entstehen konnten, die unmit- 
telbar die Theaterwelt darstellten. Diese Chance schuf die Gestalt des realistisch 
betrachtenden Erzihlers, der die Strukturprinzipien der in der Ballade geschilderten 
Welt ihnlich gestaltet hat wie auf der Theaterbiihne mit ihrer Vielschichtigkeit und 
Tiefe, ihren Farb- und Toneffekten, mit denen die Begebenheiten vermittelt werden, 
je nachdem sie sich auf der Biihne oder hinter den Kulissen abspielent7. 

Warum dieser Erziler vom Entwicklungsgang der Ereignisse so oft Uberrascht 
wird, wird dann deutlich, wenn wir die Frage auf dem Hintergrund der Erschei- 
nungen betrachten, die mit dem Aufbau der Handlung zusammenhangen. 

Die Handlung ist eine Kette von Ereignissen, die sich aus Wirkung und Ge- 
genwirkung, aus mindestens zwei einander „entgegengestellten Kraften” ergibt. 
Die Stellung des Erziihlers fiihrt es mit sich, dass er nicht den ganzen Handlungs- 
ablauf sehen kann; von den zwei Schichten der Handlung sieht er nur die eine, 
und zwar diejenige, die mit der „oppositionellen Kraft” verbunden ist und sich 
in seinem Blickfeld befindet. Dank dessen tritt die fiir die Ballade charakteristische 
„Werletzung der Handlung” ein, wodurch sich die Ballade wieder dem Aufbau- 
gesetz des Dramas niihert. Der Erzahler beobachtet nur den Lauf einer Schicht, 
die Gegenhandlung sieht er nur in den Momenten, in denen die beobachtete Hand- 
lung mit der Gegenhandlung unmittelbar zusammenprallt. Dank dessen zerfalit 
das Ganze in eine Vordergrunds- und eine verdeckte Handlung, wobei die letztere 
in dieser Gleichung fiir den Erzahler die „Unbekannte” darstellt; sie enthalt eine 
ganze Reihe von Momenten der „oppositionellen Kraft”, die den unmittelbaren 
Zusammenprall beider vorbereiten. Hier entsteht jenes „Spiel der Uberraschungen”; 
die ausserhalb des Blickfelds stehende verdeckte „oppositionelle Kraft” kann in 
einem ganz unerwarteten Augenblick und auf vóllig unerwartete Weise in diesen 
Kampf ceingreifen. Erst jetzt wird sie vom Erzahler entdeckt; kein Wunder, dass 
dieser sein Uberraschtsein zum Ausdruck bringt. 

Hier haben wir es mit einem fiir die Konstruktion der Balladenhandlung adus- 
serst charakteristischen Merkmal zu tun: mit dem spezifischen Rhythmus der 
Begebenheiten in der Ballade, der sich aus den gegensatzlichen Momenten 
der Ruhe und starken Spannungsdynamik zusammensctzt. Der Erzahler, in des- 
sen Blickfeld sich nur eine der streitenden Krifte befindet, muss sich darauf be- 

17 [n der Ballade geht diese Erscheinung noch weiter: der Erzdhler schaut auf die Wirklich- 
keit „mit den Augen der Gestalten”, was zu lyrisch gefidrbten Darstellungen fiihrt. In dem uns 
interessierenden Aspekt hat aber diese ihnliche Folgen wie die beschriinkte Beobachtung. Uber 
diese Methode schrieb A. Chorowiczowa, Ze studiów nad artyzmem „Ballad i romansów” Mickie- 
wicza, „Pamiętnik Literacki”, 1923, S. 70 ff. 
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schrinken, ihre „Schicksale” lcdigłich zu referieren. Er beobachtet die Wirklichkeit, 
in der manchmal nichts gcschicht (wenn nur diese eine streitende Kraft im *"Blick- 
felde” bleibt) und manchmal cin hcftiger Zusammenprali bcider Krafte, und damit 
eine Uberraschung ausgclóst wird (wenn im bestimmten Moment auch die zweite 
Gcgenkraft auf der „Biihne” erscheint). Diescs so entstandene Ercignis, welches 
als „Melodie der Balladenhandlung" bczcichnet werden kónnte, basiert auf dem 
Wechsel von Statik und Dynamik, auf dem Spiel der Uberraschungen. Letzteres 
tritt z. B. in Świtezianka (Das Świteźmddchen) von Mickiewicz (1821) deutlich auf. 
Diese Ballade ist auf der verdecckten Handlung der Nixe aufgcbaut, die den Gang 
der Ereignisse lenkt, auf der Haufung zweier Uberraschungen (der Gespensterschei- 
nung und ihres Wiedererkennens) und auf der verźinderlichen Stimmung (Sorglo- 
sigkeit und Anmut am Anfang, Furcht des cinsam hcimkehrenden Schiitzen, Grauen 
des stiirmischen Sces, die entziickende Erscheinung der Wassergóttin und der tra- 
gische Schłuss der Handlung). Wie ein Echo auf dieses Gedicht mutet die iiber 
hundert Jahre jiingere Ballada o trzech rzezimieszkach (Ballade von den drei Beutel- 
schneidern 1937) von Szenwald an, die zwar auf vóllig anderen Motiven aufgebaut 
ist, doch durch die Melodik ihrer Handlung an Das Świteźmddchen stark erinnert. 
Diese Melodik setzt sich zusammen aus den statischen Szenen des Kartenspiels 
und denen des Verbrechens und der inneren Wandlung dreier triibsinniger Riuber. 

Hier sieht man deutlich, wie wichtig der Erzahler bci der Konstruktion der Span- 
nungen in der Ballade ist. Aber er entschcidet nicht nur dariiber, dass die dramati- 
sierte Ballade iiber die Móglichkeiten verfiigt, Spannungsmomente in Form von 
grellen Lichtern zu zeichnen, die sowohl durch die Statik der eingeflochtenen Sze- 
nen als auch durch die Reaktion dcs Erziihlers unterstrichen werden; er reguliert 
auch diese Spannung, indem er die Beschrdnkung seines Beobachtungspostens 
dazu benutzt, retardierende Momente cinzufiihren, die die sichtbare Tat von den 
sichtbaren Folgen trennen, wodurch freilich die Spannung noch mehr dynamisch 
wird: 

Okropne spojrzenie zatopił w rycerza 
I znowu broń nabił, i znowu wymierza. 

Wymierzył — grom ryknął! Nieszczęsna pobladła, 
I rumak, i zbroja w kurzawie przepadla. 

Wtem lekki wiatr wionie i tuman rozniesie, 
I rumak bez jeźdźca pomyka po lesie. 

(Filleborn, Pogoń, 1847) 

(Den schrecklichen Blick auf den Ritter gerichtet, 
Lud er aufs neue, legt wieder an. 

Zielte — Ein Donner rolite! Die Ungliickliche erblasste, 
Ross und Ristung verschwanden in der Staubwolke. 

Da kommt ein leiser Wind und verweht die Wolke 
Ross ohne Reiter trabt durch den Wald.) 

(Filleborn, Die Verfolgung, 1847) 
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Mit der „Staubwolke”18, die zwischen Erzihler und Ritter entsteht, zudem der 
Vater der „Ungliicklichen” schoss, wird das Element der ungeduldigen Erwartung, 
ob der Schuss nicht gcfehlt, eingefiihrt, wodurch sich die Spannung verdichtet. 
Manchmal wird dieses Verfahren zum Konstruktionsprinzip einer ganzen Balla- 
de wie z. B. in Zaślubiny (Die Trauung, 1874) von Bałucki. Im ersten Teil beobach- 
tet der Erziihler die Vorbereitungen zu Zosia's Trauung und die Ankunft ihres 
„ungliicklichen Verehrers”; Zosia will ihn begleiten, beide verschwinden im Walde. 
Der zweite Teil zeigt die Mutter, die durch das lange Ausbleiben der Tochter be- 
unruhigt, vor das Haus tritt und vergeblich nach ihr ruft. Im dritten Teil sehen wir 
die Mutter, die der Spur der Tochter folgend, auf die Lichtung gelangt und dort 
ihre ermordete Tochter findet. Verfolgt man die Reihenfolge der zeitlichen Elemen- 
te, so kommt man zur Uberzeugung, dass der Mord gerade zur Zeit, als der Erzahler 
die Mutter beobachtete, veriibt wurde. Also auch hier erschien das retardierende 
Moment, welches die Spannung steigerte und die abschliessende Uberraschung 
einfihrte. 

Diese Faktoren der Sensation in der Konstruktion der Balladenfabel stiitzen 
sich darauf, dass infolge der den „Gesichtskreis beschriinkenden” Lage des Erzah- 
lers die Spannung den Gang der Ereignisse die ganze Zeit begleitet. Deshalb sollte 
man nicht vom Wechsel der statischen und dynamischen Momente in der Spannungs- 
linie der Ballade sprechen, sondern vom Wechsel der starken und der Gipfel- 
spannung. Denn auch wenn im „sichtbaren Teil” Stille herrscht, sinkt die Span- 
nung nie ganz herab. Wir wissen, dass die verdeckte „oppositionelle Kraft” (Ge- 
genhandlung) etwas vorbereitet, denn die Beobachtungen werden vom Bewusst- 
sein einer unbekannten „hinter der Biihne” wachsenden Gefahr begleitet. Dadurch 
sind statische Momente gleichzeitig Momente der dynamisierenden Retardierung, 
Momente cines unruhigen, weil in der Regel passiven Wartens auf die Tatigkeit . 
des ausserhalb des Blickfelds stehenden verborgenen „Gcgners”. Die Ballade be- 
nutzt mit grosser Genauigkeit dieses Element, indem sie die Krafte auf die offene 
und verdeckte Handlung geschickt verteilt. Im sichtbaren, offenen Teil bleibt ge- 
wóhnlich eine weniger gefiihrliche, passive Kraft; die andere, wirklich bewegende 
Kraft der Handlung wirkt im Verborgenen und lisst sich nur ab und zu auf der 
vom Erzihler beobachteten Biihne sehen. Hier cben werden die „Elemente der 
Uberraschung” im hóchsten Grade in Bewegung gesetzt, hier entsteht die Spannung, 
die den ganzen Verlauf der Handlung begleitet, wie in Świtezianka (Das Świteź- 
mddchen) (verborgenes Handeln der Wassernixe), wie in Lilie (Lilien) von Mic- 
kiewicz (Handlung des Herrn), wie in der schwachen, aber gerade deshalb fiir die 
Popularitit derartiger Lósungen zeugenden Ballade von Ordon Z tematu ludowego 
(Aus volkstiimlichem Thema, 1869), die lediglich das passive, unruhige Warten der 
Kasia auf die Riickkehr ihres Geliebten Jaś schildert. 

Pó 

18 Wie sehr „biihnenhaft” dieser Griff ist, braucht nicht eigens kommentiert zu werden. 
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6. 

Aber zwischen dem Erziihler und der in der dramatisierten epischen Ballade 
geschilderten Welt besteht nicht nur eine „cmotionelle” Beziehung, die zur Stei- 
gerung der Spannungen fiihrt. Parallel dazu besteht auch die zweite Art der Bezie- 
hungen des Erzahlers zur Welt. Diese wird durch andere Faktoren bedingt, aber 
sie begleitet diese stets und „erginzt” die vorerwihnte. Wir zitieren!9: 

1. Jakiż to chłopiec piękny i młody? 
Jaka to obok dziewica? 

(Mickiewicz, Świrezianka, 1821) 

(Wer ist der Jiingling, lieblich zu schauen? 
Wer ist daneben die Diren?) 

(Mickiewicz, Das Świteźmddchen, 1821) 

2. Co to za światło w tym oknie błyska? 
Czyjaż je ręka zapala? 

(Korzeniowski, Światełko, 1821) 

(Was fiir ein Licht schimmert im Fenster? 
Wessen Hand ziindct es an?) 

(Korzeniowski, Das Licht, 1821) 

3. Kogoż to kocha Piotr Płaksin? 
Tanię, Anisję czy Żenię? 

(Tuwim, Piotr Płaksin, 1915) 

(Wen also liebt Peter Płaksin? 
Tania, Anisja oder Żenia?) 

(Tuwim, Peter Plaksin, 1915) 

Eine Reihe von Fragen, die in der Geschichte der polnischen Ballade auftauchen, 
weisen auf manche bereits bchandelte Probleme hin, wie auf die Spannung (die 
die Ungewissheit ausdriickt), diec nur eine andere Form der „Unwissenhcit” des 
Erzahiers ist, nicht aber so unmittelbar wie das einfache Gestchen derselben wirkt; 
wie auf das Problem der melodischen Rhythmisierung der Ballade: eine Reihe 
konzentrierter Fragen — derartige Hdufungen werden von der Ballade bevorzugt —- 
bildct cine ausgedchnte Phrase, die nach cinem symmetrisch wiederkehrenden 
Intonationsschema gcbaut ist und auch die Einfiihrung der Anapher begiinstigt, 
was in der Ballade ihrer „sangbaren” Tendenz wegen bcsonders angebracht ist. 

Aber nicht nur diese Probleme allein interessieren uns. Es geht darum, was 
dicse Fragen fiir die Stellung des Erzdhlers in Bezug auf die Dramatisicrung Neues 

 

19 Vgl.: Odyniec, Trzy krzyże pod Brykowem (Drei Kreuze bei Brykow, 1828), Spasowski, 
Pancerny (Der Ritter, 1828), Kraszewski, Pieśń Molni z Halszki (Molnia's Lied aus Halszka, 1835), 
Bałucki, Slub, wersja I (Die Trauung, 1. Fassung, 1862), Asnyk, Czary (Zauberei, 1870), Wierzbicki, 
Straszny rybak (Der schreckliche Fischer, 1901), Tuwim, Piotr Plaksin (Peter Płaksin), 1915, Husar- 
ski, Ballada o organiście (Ballade vom Organisten, 1922), Iłłakowiczówna Batikowa ballada (Batik- 
ballade, 1926). 
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bringen. Sie sind doch fiir die Balladenstruktur kennzeichnend und dem Balladen- 
dichter wohlbekannt; haben doch Słowacki und Odyniec, als sie die Balladenmo- 
de verspotteten, eben diese iiblich gewesene Struktur angegriffen, indem sie diese 
in den Fragen des Refrains in der bekannten Romantyczność, czyli Epilog do Ballad 
(Romantik oder der Epilog zu den Balladen, 1831) parodierten: 

„Czy to pies? 
Czy to bies 

(Ist's ein Hund? 
Ist's ein Teufel?) 

Obwohl so unbarmherzig ausgelacht20, starb diese Form nicht aus. Bezeichnend 
ist, dass sie sich mehr als hundert Jahre lang in der Geschichte der polnischen dra- 
matisierten epischen Ballade erhalten hat21, Warum? 

Obwohl es scheinbar keinen semantischen Unsterschied gibt zwischen der Fest- 
stellung „Wer ist das Miidchen? Ich weiss es nicht” und der Frage: „Was fiir eine 
Maid ist es?” — in beiden Formulierungen gestehen die redenden Personen ihre 
Unwissenheit — so ist doch dieser Unterschied in Wirklichkeit riesig gross. Er 
bezieht sich auf die Haltung des Sprechers, auf sein Verhaltnis zur Frage seiner 
eigenen Unwissenhcit. Die feststellende Formel weist auf die passive Haltung, auf 
die blosse Feststellung hin. Die fragende Formel zeugt dagegen von seiner aktiven, 
„suchenden” Haltung, von seiner Wissbegierde, er stellt Fragen, um sie zu beant- 
worten. In einem solchen Zusammenhang stehen eben die Fragen in den Balladen: 

Któż jest młodzieniec? — Strzelcem był w borze, 
(Mickiewicz, Świtezianka, 1821) 

(Wer ist der Jiingling? — Schiitz aus der Heide) 
(Mickiewicz, Das Świteźmddchen, 1821) 

Kogo do pala przykuto, 
tysiącem ran pokłuto? 
.. na pozostałej osnowie 

niech tkacz opowie. 
(Iłłakowiczówna, Batikowa ballada, 1926) 

20 Das betonte auch die friihromantische Kritik. F. S. Dmochowski schrieb 1825: „Herr Wit- 
wicki hat die ganze Ballade Paź i rycerz (Der Page und der Ritter) in Fragesatzen gefasst, so dass 
man in einigen Dutzenden Versen achtunddreissig Fragezeichen finden kann”. (Uwagi nad teraź- 
niejszym stanem, duchem i dążnością poezji polskiej — Bemerkungen zum heutigen Stand, Geist und 
den Tendenzen der polnischen Poesie in: Mickiewicz w oczach współczesnych, Warszawa 1962, S$. 62). 
Zwei Jahre spiiter setzte er fort: „„Es erschienen die Nachahmer von Mickiewicz und Odyniec, 
die — ohne ihr Talent zu besitzen — wiihnten, dass sie vortrefliche Romantiker sind, wenn sie nur 
in ihren Balladen ... in Fragesiitzen sprechen”. (Uwagi nad „Sonetami” Pana Mickiewicza — Bemer- 
kungen zu den „Sonetten”* des Herrn Mickiewicz, ibid., S$. 70.) 

21 Diese Frage kommt nicht nur fiir die polnische Ballade in Betracht, in Bezug auf die deutsche 
schrieb dariiber unlingst R. Wildbolz im Artikel Kunstballade (Reallexikon der deutschen Litera- 
turgeschichte, 19582, Bd. I, S$. 902 f.), ohne das Problem eingehender zu behandeln. 
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(Wen hat man an den Pfahl gebunden, 
Wen tausendmal durchstochen? 
... auf der iibrigen Kette 
soll es der Weber erzdnhlen.) 

(ltłakowiczówna, Die Batik-Ballade, 1926) 

Ahnlich ist es in den iibrigen hier zitierten Fallen. Eine derartige Fragestellung 
zeigt den Erzahler im neuen Lichte. Er ist jetzt nicht nur der „Resonnanzboden 
der Spannung”, er ist auch ein Mensch, der mit der beobachteten Wirklichkeit 
um das Recht ringt, sie zu kennen, er ist ein Erzahler, der metaphorisch als „De- 
tektiv” bezeichnet werden kann. Angesichts einer ihm bisher unbekannten Wirk- 
lichkeit oder wenigstens der unbzkannten Elemente einer bekannten Wirklichkeit 
sucht er Probleme zu lósen, die ihn daran hindern, zum eigentlichen „Kern” der Wir- 
klichkeit zu gelangen. Deshalb treten in der Balladenerzahlung so oft Formeln der 
„erzahlerischen Vermutung” auf, die nicht selten mit den bereits behandelten Fra- 
gen auftreten22: 

Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, 
Pewnie to jego kochanka. 

(Mickiewicz, Świtezianka, 1821) 

(Jede Bewegung wi/! wahrlich erkliren, 
dass fiir einander sie gliihten.) 

(Mickiewicz, Das Świteźmiidchen, 1821) 
Na jej czarnej brwi 
Niby kropla krwi: 
Któż wie, z jakiej to przyczyny? 
Od maliny lub kaliny? 

Może to nie krew? 
(Chodźko, Maliny, 1829) 

(Auf ihrer schwarzen Augenbraue 
Wie ein Tropfen Blut, 
Wer weiB, woher? 
Von der Himbeere oder dem Schneeball? 
Vielleicht ist's kein Blut?) 

(Chodźko, Himbeeren, 1829) 

Któż wie, czym go żywiła? Może własną urodą? 
(Iłłakowiczówna, Batikowa ballada, 1926) 

(Wer weiss, womit sie ihn nahrte? Vielleicht mit ihrer 
Schónheit?) 

(Iłłakowiczówna, Batik-Ballade, 1926) 

Manchmal — was in der Balladendichtung eine sehr weitgehende Konsequenz 
der hier gezeigten Regel der „Gestalt des Erzahlers” ist — erscheint der Erzahler 

22 Vgl. auch: Korzeniowski, Światełko (Licht, 1821), Ossoryja, Tonący (Der Ertrinkende, 
1844), Asnyk, Czary (Zauberei, 1870), Wolska, O Doli królewnie (Von der Kónigstochter Dola, 1903), 
Przysiecki, Czarny brylant (Der schwarze Brillant, 1926). 
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als echter *Detektiv”, als Gestalt, die „TIntrigen aufspiirt* und bei Augenzeugen 
oder mit dem Gang der Ereignisse besser vertrauten „Einheimischen” das Notwen- 
dige auskundschaftet23. 

Co to ma znaczyć? — różni ludzie plotą, 
Cóż, kiedy nikt nie był na dnie: 

Biegają wieści pomiędzy prostotą, 
Lecz któż z nich prawdę odgadnie? 

(Mickiewicz, Świteź, 1820) 

(Was das bedeute? — "s ist manches im Schwange, 
Aber — wer sah, was die Tiefe gebar? 
Sagen sind wohl bei der Menge im Gange, 
Doch wer errit es, was daran wahr?) 

(Mickiewicz, Świteź, 1820) 

I dla sąsiadów to tajemnica; 
Ich powieść — niezrozumiała. 

Mówią wszelako, że tu dziewica 
Młoda i piękna mieszkała. 

(Korzeniowski, Światełko, 1821) 

(Und fiir die Nachbarn ist s ein Geheimnis; 
Ihr Bericht ist unverstandlich. 

Man spricht aber, dass hier eine junge 
Und schóne Jungfrau lebte.) 

(Korzeniowski, Das Licht, 1821) 

Ale co nucił? ... Nikt mi nie umiał 
Powiedzieć z tego ni słowa; 

(Berwiński, Tajemnica, 1841) 

(Was er aber sang? ... Niemand wusste 
Mir dariiber ein Wort zu sagen;) 

(Berwiński, Das Geheimnis, 1841) 

Die hier dargestellten konventionellen Arten des Balladenberichts — sowohl 
die Fragen und „Vermutungen” als auch die mehr oder weniger verbreitete Methode 
der „Zeugenaussagen” — fiihren nicht unmittelbar zur Dramatisierung der Wir- 
klichkeit in der Ballade. Ihre Funktion ist nicht zu unterschiitzen — bestatigen 
sie doch die Objektivitit und „Glaubwiirdigkeit” des Berichts, stellen den Leser 
gleichsam „unmittelbar” der dargestellten Welt gegeniiber, zwingen ihn, den Worten 
des Erzihlers nicht blind zu glauben. Indem sie aber diese Funktionen erfiillen, 
sprengen sie gleichzeitig die Einheit der dramatischen Wirklichkeit, fiihren zu Ab- 

23 Vgl. auch: Spasowski, Pancerny (Der Ritter, 1828), Bałucki, Ślub (Die Trauung, 1862), 
Jankowski, Ballada ze Strachów (Die Ballade aus Strachy (Gespenster), 1897), Kasprowicz, Pieśń 
o burmistrzance (Das Lied von der Biirgermeisterstochter, 1908), Tuwim, Piotr Płaksin (Peter Plaksin, 
1915), Przysiecki, Czarny brylant (Der schwarze Brillant, 1921), ltłakowiczówna, Legenda (Die 
Legende, 1934). 
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schwcifungen, entwirren die Intrige erst auf Umwegen, was der dramatischen Ver- 
dichtung in der Komposition widerspricht24. 

Und doch werden gerade sic zur Grundlage der dramatischen Form in der Bal- 
ladenwelt. Sie vermitteln am vollkommensten das „forschende” Verhiltnis des 
Erzihlers zur beobachteten Welt; hcben auch cine fiir die Dramatisierung der Bal- 
lade dusserst wichtige Tatsache hervor, und zwar, dass der Bericht in dem Mo- 
ment durchgefiihrt wird, in dem die Wirklichkeit erkannt wird. Der 
Bericht wird zum Sammelregister der grundsiitzlichen Etappen der Erkenntnis: 
der Beobachtung einer Erscheinung, der Frage nach ihrem Sinn, des Haufens von 
Priimissen und der Interpretationsversuche. Folgende Zitate mógen dies beweisen25: 

1. A znać pancerny, bo na nim zbroja 
Jak drugi księżyc przyświeca 

(Spasowski, Pancerny, 1828) 

(s ist wohl ein Ritter, denn seine Riistung 
Leuchtet wie cin anderer Mond.) 

(Spasowski, Der Ritter, 1828) 

2. Wszyscy bawią wesoło 
Prócz tej, czyje wesele. 
I nie dziw! Panna Młoda 
Jak róża, jak jagoda. 
Jak chwast w zimie Pan Młody. 
Niski, łysy, pękaty — 

(Odyniec, Wesele, 1828) 

(Alle sind vergniigt und lustig, 
Nur die eine nicht, die heiratet. 
Kein Wunder! Die Braut 
ist schóhn wie cine Blume. 
Und der Briiutigam — wie Unkraut im Winter 
Klein, kahlkópfig und dick — 

(Odyniec, Hochzeit, 1828) 

24 Uber diese Tendenzen in der Ballade schreibt C. Zgorzelski (op. cit. S. XIX—XX). Ein 
typisches Beispiel dafiir bildet Pieśń o burmistrzance (Lied von der Biirgermeisterstochter) von Kas- 
prowicz, worin cinige „vermutende Fragen” des Erzahlers in dem mit der Handlung nicht ver- 
bundenen breit ausgearbeiteten Motiv der „untreuen Gattin” ihren Abschluss finden. Dadurch 
wird aber ein stimmungsvolier Hintergrund gebildet und das retardicrende Moment, das gleich- 
zeitig die Spannung steigert, eingefiihrt. Hier kann man auch den Unterschied zwischen der dra- 
matischen und dramatisierten Ballade deutlich schen. In der dramatisierten Ballade haben nur 
gewisse strukturelie Gebiete, die in die dieser Gattung fremden und dem Dramatischen oft wider- 
sprechenden Elemente eingeflochten sind, den dramatischen Charakter; z. B. — in diesem Fall — 
die Entwicklung der Handłung durch Abschweifungen. 

25 Vgl. Mickiewicz, Świtezianka (Das Świteźmidchen, 1821), Chodźko, Nieznajomy (Der 
Unbekannte, 1829), Jaśkowski, Pod wrotami (Vor deni Tore, 1876), Przysiecki, Czarny brylant (Der 
schwarze Brillant, 1921), Zahradnik, Ballada o błękitnej róży (Ballade von der blauen Rose, 1921). 
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3. Ej! żerował gdzieś na grobie 
Wpośród bojowiska: 

Krwawą rękę trzyma w dziobie 
Na niej pierścień błyska! 

(Syrokomla, Kruk, 1855) 

(Er suchte Nahrung wohl im Grabe 
Auf dem Schlachtfelde: 

Eine blutige Hand halt er im Schnabel, 
Darauf schimmert ein Ring!) 

(Syrokomla, Der Rabe, 1855) 

Die angefiihrten Fragmente von Berichten sind in Bezug auf die Komposition 
zweigliedrig: sie enthalten die „Schlussfolgerung”, Interpretation und „Pramisse”, 
den Beweis, der die Grundlage fiir die Schlussfolgerung darstelit. Hier haben wir 
cinen typisch rationalisierten Satzbau, den des „logischen Denkens”, der durch 
die Verwendung von begriindenden Bindewórtern („weil”, „denn”) auch stilistisch 
als solcher angeschen werden muss. Der Bericht nimmt also die Form des „lauten 
Denkens”, in dem die Priimissen hilufig vorkommen, an: der Rabe suchte im Grabe 
seine Nahrung, weil er eine blutige Hand im Schnabel halt; die Braut ist traurig, 
weil der Briiutigam kahlkópfig und dick ist. 

Darin liegt der Kern des Prinzips, das zur dramatischen Gestaltung der Bal- 
ladenwirklichkeit fiihrt. Dadurch, dass der Bericht als Register der Wirklichkeits- 
erforschung gestaltet wird, dringt die Wirklichkeit in ihrer „nackten”, objektiven 
Gestalt in den Bericht ein. Sie erscheint nicht als bereits interpretiert, sondern als 
Priimisse der Interpretation, als ihr objektives Argument, als reine Tatsache. 
Die charakteristische kompositionelle Zweigliedrigkeit der oben zitierten Fragmente 
ist namlich gleichbedeutend mit einer vólligen Abgrenzung zweier „Wirklichkeits- 
zonen” in der Ballade: in der einen dominiert der Erziihler (Folgerungsglied), 
in der anderen die „nackte” Wirklichkeit (Begriindungsglied). Hier cben, bei der 
Beriihrung mit der „Begriindung”, wird der Leser zum Zeugen der objektivisierten 
autonomen Wirklichkeit, die von dem subjektivisierenden Blick des Erzdhlers 
unabhingig ist, wird er zum Zeugen einer Schaustellung. 

Die ganze dramatische, konstruktive Kraft des „Erzahlers als Detektiv” wird 
aber erst dann offenbar, wenn man sich bewusst wird, dass die Wirklichkeit durch 
die Eigenart des Berichtes, der als Registrierung des Erkenntnisprozesses aufge- 
baut ist, nicht voll ist, sondern aus einzeln herausgegriffenen Elementen der vom 
Erzahler beobachteten und erforschten Welt bestcht. Sie setzt sich zusammen aus 
Priimissen, also ausschliesslich aus Bestandteilen der Folgerung und des Augen- 
scheins; enthilt nichts Zufalliges und Uberfiiissiges — dem Erzahler fallt nur 
das in die Augen, was ihm erlaubt, die Wirklichkeit zu erkennen und was in ihr 
bedeutsam ist. Hier nihern wir uns der dramatischen Wirklichkeitsverdichtung 
und der dramatischen auf dem Prinzip der Notwendigkeit und Zweckmissigkeit 
basierenden Konstruktion dieser Wirklichkeit. Uber die Zweckmissigkeit der im 

Zagadnienia Rodzajów Literackich, t. VI, z. 2 T 
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Bericht verwendeten Elemente dieser Welt entscheidet von vornherein das, dass 
sie zu einem bestimmten Zweck gewiihit werden, dass sie von der beobachteten 
Welt und den darin auftretenen Erscheinungen sprechen und zeugen. Diese Wir- 
klichkeit ist so zusammengesetzt, dass sie eine gewisse Interpretation aufzwingt, 
das ist die Wirklichkeits-Priimisse26, 

Verfolgt man dieses aus der Gestalt des Balladenerzihlers sich ergcbende Prin- 
zip im Bereich der Darstellung der Wirklichkeit, so werden seine dramatischen Ten- 
denzen ganz offenbar?27. 

1. Ręce łamie, narzeka. 
(Zan, Cyganka, 1819) 

(Sie ringt die Hdnde und klagt.) 
(Zan, Zigeunerin, 1819) 

2. Zosi wianek ... Ręce załamała 
I znów dalej w chłodny las leciała. 

(Bałucki, Ślub, 1861) 
(Zosia's Kranz ... Sie rang die Hdnde 
Und lief weiter in den kiihlen Wald.) 

(Bałucki, Die Trauung, 1861) 

3. Załamała rąk splecionych ciasno krąg, 
zakrzyknęła, aż pod bólem rumak kląkł ... 

(Iłłakowiczówna, Łowy króla Władysława, 1934) 

(Sie rang krampfhaft die Hdnde 
Schrie, dass das Ross vor Schmerz in die Knie sank ...) 

(Iłłakowiczówna, Die Jagd des Kónigs Władysław, 1934) 

Die in der Geschichte der polnischen Ballade immer wieder auftretende Geste 
des Hinderingens zeugt hinreichend von der dramatischen, theatralischen Fun- 
ktion und der Form, wie sich die Balladengestalten gcbirden. Hier gibt es ganze 
Gruppen ihnlicher Gcbairden: sei es, dass der Held von Schmerz ergriffen zu Boden 
fallt, mit den Handen den Kopf halt, sich die Haare aus dem Barte reisst oder sich 
die Haare rauft. Ebenso „ausdrucksvoll” ist auch die Mimik: das Gesicht verzerrt 
sich „schrecklich”, wird blass und rot, Trinen fliessen von den Wangen, der ausdrucks- 
volle Blick, der zadrtlich, drohend oder verzweifelt sein kann. All das bewirkt, 
dass die Balladengestalten „spielen”, an Biihnengestalten erinnern, „redendes”, 

26 Die Interpretation des Erzahlers kann verschiedene verallgemeinernde Stufen erreichen: 
sie kann sich nur auf die Erkenntnis des Einzelfalls beschranken, sie kann ihm auch mehr aligemeine 
Perspektiven verleihen, hier eróffnet sich die Móglichkeit, in die Erzahlung allerlei Sentenzen ein- 
zuflechten, die in manchen Perioden der Balladenentwicklung, als sie eine Gattung mit „der These 
und Moral” bildete, Mode waren. 

27 Vgl. auch: Mickiewicz, Rybka (Fischchen, 1820), Bielowski, Zaprzedana (Die. Verkaufte, 
1838), Pieńkiewicz, Balladka ludu ukraińskiego (Ballade des ukrainischen Volkes, 1838), Ossoryja, 
Tonący (Der Ertrinkende, 1844), Gałczyński, Romanca o trzech siostrach emigrantkach (Ballade von 
drei Schwestern-Emigrantinnen, 1928). 
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stark rhetorisches Gebardenspiel ausfiihren28. Es geht hier nicht um die Beurteilung 
dieser sehr demonstrativen „Schauspielkunst”, sondern um die Feststellung, dass 
hier das Prinzip der vollen Dramatisierung wirkt. 

Ahnlich „spielt” das Kostiim mit. Wenn die Heldin verzweifelt ist, erscheint 
natiirlich „Helene im vernachlissigten Gewande” (Leszek der Weisse von Niemce- 
wicz). Wenn jemand von weiter Reise zuriickkehrt, ist er natiirlich „staubbedeckt” 
oder reitet auf dem schdumenden Ross. Es gibt auch Konventionen, die nur fiir 
bestimmte Literaturperioden giiltig sind; die weisse und schwarze Riistung z. B. 
kommt immer -in sentimentalen und romantischen, manchmal auch in den spa- 
teren Balladen als Zeichen von „Edelmut” oder „Rachsucht” vor. Das ist ein stark 
betontes Theaterkostiim, welches mit Gebardenspiel verbunden die Gestalt nach 
den eben in der Ballade aufgefiihrten Prinzipien konstruiert: 

A z całej postaci wyczytasz widomie, 
Ze. 

(Jankowski, Ballada ze Szrachów, 1897) 

(Und aus der ganzen Gestalt liest du deutlich heraus, 
Dass .. 

(Jankowski, Ballade aus Gespenster, 1897) 

Das Ende des Zitats hdngt schon von der Problematik bestimmter Balladen 
und vom Typus der darin auftretenden Helden ab; unverdndert bleibt eines — das 
iibersichtlich ausdrucksvolle „Spiel” und die Kostiime der Gestalten. 

Es gibt natiirlich auch Requisiten. Sie traten bereits in dem zitierten Fragment 
aus Kruk (Rabe) von Syrokomla (1855) als blutige Hand, die das Madchen als die 
Hand ihres Geliebten wiedererkennt, da der ihm von ihr geschenkte Ring darauf 
ist, auf. In der Duma aus Astolda von Mostowska (1807) fallt eine ihnliche Rolle 
der Riistung, in Potockis Arthur und Minwana (1818) — der blutbefleckten Scharpe 
zu. Hinzu kommen noch unziihlige griine oder welkende Kriinze, ganze oder zer- 
driickte Lilien, blutbefleckte Dolche, Ringe, die als Andenken teuer sind, die die 
ganze Geschichte der polnischen Ballade durchziehen. Alle diese Einzelheiten sind 
konventionell, spielen im Gang der Handlung einzelner Balladen eine bestimmte 
Rolle, charakterisieren die Helden, kurz stellen typische dramatische Requisiten 
dar: | 
; O tej biednej burmistrzance, 

Co na brzegu siadła 
I żałuje, i narzeka, 
Nieszczęsna, pobladła. 
U stóp wianek poszarpany, 
Zmięta lilia biała... 

(Kasprowicz, Pieśń osburmistrzance, 1908) 

28 Dasselbe tritt bei den Didaskalien auf, die auf die Stimmenmodulation des Sprechenden 
hinweisen; in der Regel ist das die theatralische „ausdrucksvolle”” Stimme: zdrtlich, diister, Grab- 
stimme, Totenstimme usw. ; 
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(Von der armen Biirgermeisterstochter, 
Die am Ufer sitzt, 
Und bereut und klagt, 
Die Ungliickliche, Blasse. 
Ihr zu Fiissen das zerfetzte Kranzlein, 
Die zerdriickte weisse Lilie ... 

(Kasprowicz, Das Lied von der Biirgermeisterstochter, 1908) 

Dies sind Didaskalien zum Monolog der „Selbstvyerdammung”, der im niichsten 
Vers beginnt. Bereits achtzig Jahre friiher sahen diese Didaskalien sehr ihnlich aus: 

Alfred ... 
Sunąc wkoło wzrok ponury, 
Dumał, gdzie wieków pamiętne jodły 

Czarne szczyty w nieba wiodły; 
A miecz i szyszak obok puklerza 
Leżały u nóg rycerza. 

(Fredro, Alfred, przed 1821) 

Alfred ... 
Diisteren Auges umherschauend 
Traumte er dort, wo hundertjihrige Fichten 

schwarz in den Himmel ragten; 
Schwert und Helm neben dem Schild 

Lagen dem Ritter zu Fiissen. 
(Fredro, Alfred, vor 1821) 

Wenn hier auch eine andere Problematik behandelt wird, ist der Monolog 
genauso diister, und die zu Fiissen liegenden Requisiten symbolisieren ebenfalls 
die vom Helden verworfenen Werte. 

In solchen Bedingungen konnte bereits die Ballade-Pantomime entstehen, die 
sich nur des Gebarden-, Kostiim- und Requisitenspiels bedient. Zu ihr gehórt 
die bereits erwihnte Ballade Dziwy (Gespenster, 1841) von Zmorski, die in der Form 
von drei „lebenden Bildern” konstruiert ist. Das erste stellt ein vor dem Altar knie- 
endes Brautpaar dar; sein Gewand glinzt von Gold, sie weint. Das zweite — den 
im eigenen Blut sich badenden jungen Herrn, bei dem seine junge Frau mit dem 
blutbefieckten Messer steht. [m dritten schwimmt eine Braut im Hochzeitskleid 
auf dem See. Der Kommentar des Erzahlers ist hier iiberfliissig, es geniigt vollkom- 
men die „Sprache” der Kostiime, Gesten und Requisiten. Wie zur Bestitigung 
dessen, wie sehr das alles fiir die Ballade zutrifft, entstand auch eine Abart der 
dramatisierten epischen Ballade, die sich auf der „Belebung eines Gemaldes” u. a. 
stiitzt. Sie schilderte einen umgekehrten Prozess: rekonstruierte den Verlauf der 
Ereignisse auf Grund der Dynamisierung der „redenden Bilder”. Verbreitet war 
sie besonders in der Periode „Młoda Polska” (Junges Polen) und zwischen den bei- 
den Weltkriegen. Hierzu gehóren Ballada o witeziu (Die Ballade von einem Ritter, 
1912) von Wacław Wolski, Sława, miłość i morza dalekie (Ruhm, Liebe und weite 
Meere, 1928) von Baliński mit dem bezeichnenden Untertitel: „Ballade iiber die 
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Reliefs von Takht-e-Bostan' und Batikowa ballada (Batik-Ballade, 1926) von Iłia- 
kowiczówna. Letztere ist wohl die typischste: der Erzahler beobachtet, wie eine 
„Geschichte in Bildern” auf einem Gewcbe entsteht und dynamisiert sie zu einer 
belcbten Kette von eng miteinander verbundenen Ercignissen der Handlung. Hier 
schaltet sich der „Erzihler als Detektiv” ein, der auf Grund statischer „Szenen- 
-Aufnahmen"” den Verlauf einer tragischen Geschichte wiedergibt, wobei die auf 
dem Gewcbe fixierten Gebiirden, Kostiime und Requisiten ihm diesen Verlauf 
verraten haben. Diese Abart ist ein Priifstein, der zeigen soll, wie „ansprechend” 
die Gestaltungen des visuellen Bereichs der Balladenwelt sind und wie sehr sich 
die „thcatralischen Gebairden des Dichters” darin zeichnen. 

1. 

Die skizzenhaften Erwigungen iiber die Gestalt des Erzihlers, welche die dra- 
matisierenden Tendenzen in der epischen Ballade bewirkt, fiihrten scheinbar zum 
Widerspruch mit den bereits festgestellten Ansichten iiber den Charakter der Bal- 
lade als literarischer Gattung. Nach der iiblichen, vielfach wiederholten Anschau- 
ung29 ist die Ballade als Gattung sehr unbestandig und elastisch und unterliegt unter 
dem Einfluss verschiedenartiger LiteraturstróÓmungen im Laufe ihrer Geschichte 
sehr grossen Verinderungen. Diese Anschauung wurde iibrigens erschópfend be- 
wiesen und nichts scheint sie zu widerlegen. 

Eine ihnliche Situation gestaltet sich auf dem breiteren Gebiet der Forschungen 
iiber das Problem der literarischen Gattungen. Da die Diskussion iiber die For- 
schungsmethode der Gattungen sich erst im Anfangsstadium befindet, ist die Lage 
hier weniger eindeutig. [m Laufe der Diskussionen sind aber Behauptungen von 
der Veriinderlichkeit der literarischen Gattungen aufgetaucht, sodass wir gezwur gen 
sind, dicse Gattungen in ihrer historischen Entwicklung30 zu betrachten, und wir 
miissen, wenn auch nur auf diskutable Weise mit ihnen rechnen ohne Riicksicht 
darauf, ob diese Behauptungen, deren Richtigkeit noch schwer zu beurteilen ist, 
zutreffend sind. In unserem Fall tritt die Frage auf, ob unsere skizzenhaften 
Erwigungen iiber die Gestalt des Erzihlers fiir oder gegen diese These sprechen. 

29 Vgl. M. Ohlischiaeger, Kunstballade, [in:] Reallexikon der deutchen Literaturgeschichie, 
19341, Bd. 3, S. 51 —52; C. Zgorzelski, op. cit., S$. VII—VIII, und auch die zitierte Untersuchung 
von Wildbolz. 

30 Vgl. C. Zgorzelski, Duma poprzedniczka ballady (Duma, die WVorgdngerin der Ballade), 
Toruń 1949, S. 4-5; 1. Opacki, Genologia a historycznoliterackie konkrety (Gattungslehre und 
literargeschichtliche Konkreta), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 1959, Bd. II, H. 1, S. 91 — 
96; I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji (Die Kreuzung 
der Gattungsformen als Determinante der Evolution der Poesie), „Pamiętnik Literacki”, 1963; J. Trzy- 
nadlowski, O zjawiskach międzygatunkowych w utworach literackich (Uber die Zwischengattungs- 
erscheinungen in den literarischen Werken), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 1962, Bd. W, 
H. 1; J. Trzynadłowski, Zmienność i stałość gatunku literackiego (Verdnderlichkeit und Bestand 
der literarischen Gattung), „Prace Polonistyczne”, 1962. 
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Dem Anschein nach sprechen sie gegen dieselbe: es wurde doch auf einige Re- 
geln bei der Gestaltung des Erzahlers in der epischen Ballade hingewiesen, die uns 
als unverinderlich erscheinen und in einer beschreibenden, gleichsam „iiberzeitli- 
chen” Weise aufzufassen sind. Es ist zwar nicht schwer, Gegenbeweise zu finden: 
man kann doch beweisen (und dies ist auch in der bisherigen Balladenforschung 
gemacht worden), dass sich diese Gattung nicht nur auf die episch-dramatische 
Richtung beschrankt, dass es ausgeprigte, rein dramatische (dialogisierte) und 
lyrische Arten gibt. Das geniigt grundsiitzlich zur Bestitigung der These von den 
verschiedenartigen Erscheinungen der Balladengattung in der Dichtung. Nichts- 
destoweniger beweist schon das in der Arbeit zitierte Material, dass die hier analy- 
sierte Balladengattung bessonders dauerhaft ist und in allen Perioden der Geschich- 
te der polnischen Ballade auftritt. Man kónnte immer — wenn auch nur „provo- 
katorisch” — die Hypothese aufstellen, dass diese Ballade die „echte” ist, andere 
Unterarten dagegen nur ephemerisch, voriibergehend am Rande der Gattung auf- 
tauchen. Ein solcher Standpunkt wiirde sich iibrigens mit manchen bisherigen 
Untersuchungen iiber die Ballade decken; es unterliegt keinem Zweifel, dass dieser 
Balladentypus immer noch bis auf den heutigen Tag bei Definitionsversuchen her- 
angezogen wird3!, 

"Von einer so weitreichenden Diskussion wird man aber hier absehen miissen, 
da sie iiber die Problematik dieser Skizze zu sehr hinausgeht. Es wire aber zweck- 
massig, zumindest ganz allgemein zu iiberpriifen, wie das hier gestellte Problem 
der Gestalt des Erzahlers in der dramatisierten epischen Ballade unter diesem Aspekt 
aussieht. 

Entgegen allem Anscheint stellt diese Gattung, diese Form keine festen, stei- 
fen Regeln auf. Im Gegenteil, gerade sie erlaubt uns zu behauptem, dass die dra- 
matisierte epische Ballade ihrem Wesen nach elastisch ist, sich den Grundsiitzen 
verschiedener literarischer Strómungen, den „zeitlichen Umstiinden” anpasst und 
immer neue Probleme aufzunehmen imstande ist. 

Es wurden ganz allgemein genommen drei feststehende Merkmale der Gestalt 
des Erzahlers in dieser Balladenart festgestellt: a) seine „Naivitiit” infolge seines 
Kontakts mit der ihm bisher unbekannten Wirklichkeit, b) seine Konkretisierung 
als Persónlichkeit in Bezug auf seine Eigenschaften als emotionell „engagierten 
Beobachter”; dadurch wird bewirkt, dass er fiir den Leser den „Kanon des Erle- 
bens” der Balladenfabel konstruiert, c) seine Konkretisierung als die beobachtete 
Wirklichkeit „erkennendes Subjekt”, wodruch die Narration nicht selten die Form 
des *"lauten Denkens” annimmt. 

Ferner wurde erwogen, auf welche Weise eine solche Gestalt des Erzahlers in 
der Ballade die dramatisierenden Tendenzem in ihrer Abart beeinfłusst, wobei 

31 Vgl. die Definition von Wildbolz (op. cit.), auch die in Polen aligemein zitierte Defini- 
tion von Kleiner: „Die Ballade ist eine kurze epische Versdichtung, die eine ungewóhnliche Bege- 
benheit mit lyrischer Firbung und der Tendenz zur dramatischen, dialogisierten Form, darstellt”. 
J. Kleiner, Ballada, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 1958, Bd. 1, S. 196. 

 



Die Gestalt des Erzdihlers in der polnischen Ballade 103 
 

man sich nur auf allgemeine Behauptungen beschrankte und nur solche Merkmale 
herausgesucht wurden, die mit dem „Charakter des Erzahlers” zusammenhaingen. 
Mit der Aufzahlung dieser Merkmale wird der Reichtum in der Ausfiihrung der 
hier entworfenen „Regeln fiir den Erzahler” weder erschópft noch so weit beschrinkt, 
dass man von einer „Norm” sprechen kónnte, welche fiir diese Gattungsart die 
mit den Entwicklungsgesetzen der Literatur in Widerspruch stehenden Grenzen 
bestimmt. Den einfachen und hinreichenden Beweis dafiir liefert die Tatsache, 
dass die hier dargestellten Merkmale in sehr verschiedenartigen Balladen bcobachtet 
wurden, in der friih- und spatromantischen Ballade, in der Zeit des Positivismus, 
des „Jungen Polen”, zwischen den Weltkriegen, in der sehr spezifischen Ballade 
des „Skamander”-Kreises mit ihren Nebenformen: der Form der Provinz (Tuwim) 
und der sensationell-abenteuerlichen Form von Przysiecki einschliesslich. Zu be- 
antworten ist noch eine andere Frage von grundsatzlicher Bedeutung, warum das 
eingetreten ist, weshalb die dramatisierte epische Ballade die Programme so ver- 
schiedenartiger Literaturstrómungen und -schulen in sich aufnehmen konnte. 

Die Antwort darauf liefern die bereits charakterisierten Merkmale des Erzah- 
lers und sein Verhaltnis zur geschilderten Wirklichkeit. 

Der Erzaihler, der die Wirklichkeit im Erkenntnisprozess schildert, bewirkt, 
dass in die Schicht der in der Narration dargestellten Gegenstande die „nackten” 
Elemente dieser Wirklichkeit eindringen. Es wurde aber nicht bestimmt, was fiir 
eine Wirklichkeit das ist, weil sie in der geschichtlichen Entwicklung Veranderun- 
-gen unterworfen ist und auf den fiir einzelne literarische Strómungen und Schu- 
len charakteristischen Motiven basiert, angefangen von romantischen Nixen bis 
zum provinziellen Telegraphisten, vom sentimentalen Ritter bis zum Hiittenarbei- 
ter. 

Es wurde auch bewiesen, dass der Erzaihler eine in ihrem Rahmen konkreti- 
sierte Persónlichkeit ist. Die Bezeichnung „in ihrem Rahmen” ist besonders zu 
betonen. Neben dem stindigen Merkmal des „beteiligten Zuschauers” besitzt 
er gewóhnlich auch andere, historisch bedingte, verinderliche Ziige, die ihn nicht 
selten von einer „persónlichen Seite” her bezeichnen. Er kann also ein „Erzahler 
aus kleinlindlichen Verhaltnissen” (Maliny — .„Himbeeren* von Chodźko), ein 
mittelalterlicher Moralist (Lilien von Mickiewicz), ein Fiirsprecher in Sachen des 
Volkes (Balladenbilder von Konopnicka), ein provinzieller Zutrdger (Piotr Pla- 
ksin — Peter Plaksin von Tuwim)32 sein. Diese verinderlichen Merkmale sind hi- 
storisch bedeutsam und verdnderlich. 

Es wurde gezeigt, dass der Erzihler die Wirklichkeit in zwei Narrationsgliedern 
— als Tatsache-Primisse und als Interpretations-Schlussfolgerung — darstellt, 
und auf die dramatisierende Rolle des ersten Gliedes hingewiesen. Es be- 
steht aber auch das zweite Interpretationsglied, das sowohl historisch verdnderlich 

32 Vgl. I. Opacki, Ewolucje balladowej opowieści (Evolution der Balladenerzdhlung), Lublin 
1961. 
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ałs auch bedeutsam ist und in dem auch die Forderungen der literarischen Siró- 
mungen und Schulen realisiert werden. Die Interpretation kann niimlich in ver- 
schiedenen Richtungen verłaufen, so z. B. in der der sentimentalen Gefihisrefic- 
xion: 

Ach, iłeż żalu, jak wczesny skon 
Młodości i urody! 

(Konopnicka, Prześliczna Maud, 1896) 

(Ach wievel Lied, wie friiher Tod 
der Jugend und der Schónheit!) 

(Konopnicka, Die wunderschóne Maud, 1896) 

der didaktischen Reflexion: 

Może ich srogie ścigają jędze? ... 
— Nie przejrzeć strasznej zasłony! 

Czytamy tylko w praw świętych księdze: 
„Nie sądź, nie będziesz sądzony!” — 

(Łapsiński, Krzywosąd, 1829) 

(Vielleicht verfolgen sie schreckłiche Megiren? ... 
— Man kann den furchtbaren Vorhang nicht liiften! 

Wir lesen nur im Buch der heiligen Gesetze: 
„Richte nicht, auf dass du nicht gerichtet werdest!”') 

(Łapsiński, Das falsche Gericht, 1829) 

der pseudo-philosophischen Refliexion: 
Wszystko, niestety! marzeniem, 
Co się uśmiecha nadzieją; 
I z nadzieją, i z wspomnieniem 
Zawsze łzy się nasze leją. 

(Kropiński, Alkar i Emina, przed 1844) 

(Immer, wo die Hoffnung winkt 
blieb leider nur Traum; 
Mit der Hoffnung und Erinnerung 
Fliessen immer neue Tranen.) 

(Kropiński, Alkar und Emina, vor 1844) 

der patriotischen Refłexion: 
Lecz obcego nie przywdział turbana, 

Bo strój obcy pohańbia Polaka! 
(Gaszyński, Gość Czeczeńca, 1833) 

(Doch den fremden Turban setzte er nicht auf 
Denn das fremde Gewand schdndet den Polen!) 

(Gaszyński, Der Gast des Tschetschenzen, 1833) 

Diese Kette kónnte man noch vervollstindigen — hier wurden nur einige, und 
zwar die am meisten schematischen und gcbrauchlichen Typen der Interpretation 
des Erziihlers, die am auffalligsten im Dienste „ihrer Zeit” standen, herausgegrif- 
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fen. Aber auch das geniigt, um festzustellen, dass die Gestalt des Erzahlers in der 
dramatisierten epischen Ballade keine normative, die Entwicklung und das Leben 
dieser Gattungsart beschriinkende Regel ist. Sie ist im Gegenteil ein offenes Tor, 
welches die Mannigfaltigkeit dichterischer Ausfiihrung und die Aufnahme ver- 
schiedener Losungen und Programme ermóglicht33. Darin liegt wohl auch die Haupt- 
ursache fiir die so grosse Lebendigkeit dieser Balladenabart. 

Darin liegt auch die Ursache einer anderen Erscheinung, und zwar, dass sie 
so ungleichen dichterischen Wert besitzen. Es gibt wenig literarische Gattungen, 
die eine so grosse Wertskala dichterischer Ausfiihrungen enthalten, sich vom Mei- 
sterwerk bis zum ausgesprochenen Machwerk, von der Dichtung, die nach dem 
Hóchsten strebt, bis zum billigsten „Schlager” bewegen. 

Die dramatisierte epische Ballade, die die Welt mit den Augen des „interessier- 
ten Erzihlers” sieht, neigt stets zu sensationellen Tendenzen. Die Gestalt des Erzah- 
lers und die Tendenz der Fabel beeinfiussen sich gegenseitig, je nach dem Gesichts- 
punkt, von dem aus das Ganze betrachtet wird. 

Eine Handlung fordert die Gestalt des „interessierten” Erzahlers, der „betei- 
ligte” Erzahler schafft die natiirlichen Bedingungen zu einer sensationellen Handlung. 

"Aber diese Sensation kann verschiedenartig sein, eine Kriminal- oder Liebesge- 
schichte, mit den Augen des Halbintellektuellen aus der Vorstadt gesehen. Es kann 
auch eine sensationell ungewóhnliche Seite der Welt sein, die mit den Augen des 
Forschers gesehen wird, der zu dieser beobachteten Wirklichkeit den philosophischen 
Schliissel sucht. In beiden Fallen iussert und realisiert sich auf natiirliche Weise 

_ die hier skizzenhaft gezeichnete Gestalt des Erziihlers; er bildet namlich ein wei- 
tes Konstruktionsgeriist. Und das ist auch zum grossen Teil der Grund dafiir, dass 
neben echten Balladendichtungen ebenfalls balladenhafte Machwerke, neben kiinst- 
lerisch hochstehenden auch Kabarettballaden entstehen, dass die philosophi- 
sche Ballade von Leśmian iiberraschenderweise — mit gleichem Recht — neben 
der sensationellen, exotischen Geschichte vom Brillantendiebstahl und der Rache 
der Góttin in der Ausfiihrung von Przysiecki stehen kann. 

Ubersetzt von Mieczysław Urbanowicz 
33 Sie fiihrt auch zu verschiedenen literarischen Gattungen: der hier skizzierte Erzahlertypus 

ist charakteristisch nicht nur fiir die Ballade. Wir begegnen ihm z. B. auch in der romantischen 
Verserzahlung (vgl. das System der „Erzahlerfragen”, das von Byron eingefiihrt und von den Dichtern 
verschiedener Nationen aufgenommen wurde). Aber hier entsteht. auch ein fiir den Evolutions- 
charakter der Balladengattung sehr wichtiges Problem. Die Gestalt des „interessierten, erlebenden 
und kommentierenden Erzihlers” fiihrt die Ballade in die Niihe verschiedener mit ihr benach- 
barter Gattungen; sehr gern verschwagert sie sich mit ihnen, wobei die Art der „Nachbargattung” 
von den Tendenzen der betreffenden literarischen Strómung abhingt. In der Epoche der Emp- 
findsamkeit war es die Elegie (man bezeichnete nicht selten die Ballade als Elegie), zur Zeit der 
Romantik — die Verserziihlung, das Drama und die Plauderei, in der Epoche des Positivismus — 
das dichterische „Bild” und die Satire, zur Zeit der Neuromantik — Marchen usw. Auch unter 
diesem Gesichtspunkt ist also die hier geschilderte Gestalt des Erzahlers fiir die Ballade historisch 

-_ fruchtbar. 
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KSZTAŁT I FUNKCJE DRAMATYZACYJNE NARRATORA W POLSKIEJ 
BALLADZIE EPICKIEJ 

STRESZCZENIE 

i: 

W balladzie Ignacego Kułakowskiego Rusałki, osnutej wokół popularnego w okresie roman- 
tyzmu motywu niebezpieczeństwa, jakie dla życia człowieka stanowi zetknięcie się z boginkami, 
istnieje moment paradoksalny: narrator głośnymi okrzykami ostrzega bohaterkę przed niebez- 
pieczeństwem, ta zaś, chociaż panuje przedwieczorna cisza, nie reaguje na te okrzyki. O jakich 
tendencjach ballady epickiej świadczy ta pozorna nielogiczność? 

ł 

2: 

Jednym z najpopularniejszych sądów o kształcie balladowego narratora jest sąd o jego 
„naiwności”, pojmowanej jako ograniczenie horyzontów myślowych, wskutek czego nie rozumie 
on w pełni relacjonowanych wydarzeń. Ballada Kułakowskiego rzuca inne światło na zagadnienie 
„naiwności” — narrator zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa grożącego bohaterce. Mimo to 
zdobywa się na „naiwne” okrzyki. Warto więc przyjrzeć się uwarunkowaniom, zakresowi i funkcji 
„maiwności” narratora w balladzie epickiej. 

3 

Analiza materiału balladowego z lat 1819—1939 pozwala na wydobycie kilku trwałych kon- 
wencji narracyjnych, rzucających światło na rolę naiwności narratora i jej kształt w balladzie epic- 
kiej. Jako wstęp do zagadnienia interesujące są dwie konwencje-formuły: a) proste przyznanie się 
narratora do niewiedzy (formuła „nie wiem”); b) nasycanie narracji zaimkami i epitetami nie- 
określonymi (typu: „ktoś”, „coś”, „jakiś”, „tajemny”, „nieznany”). Ta enigmatyczność narracji 
wiedzie niekiedy do nasycania jej „formułą zagadki” (Leśmian). 'Z kolei porównanie zakresu wiedzy 
o świecie przedstawionym w balladzie, ujawnianego przez narratora i postaci ballady, wypada 
zdecydowanie na niekorzyść narratora. Prowadzi to do wniosku o nieepickim układzie stosunków 
między narratorem i balladową rzeczywistością. Narrator nie porusza się w niej swobodnie, nie 
zna jej, dzięki czemu ona się autonomizuje, co zbliża balladę do zasad dramatu. Narratorskie 
„wyznanie niewiedzy” wiedzie do skupienia uwagi czytelnika bezpośrednio na samych faktach, 
do bezpośredniej konfrontacji go ze światem przedstawionym. Narrator staje się elementem pod- 
rzędnym, co sprawia, że ballada chętnie dąży w dwu kierunkach: a) ballady-pantomimy, w której 
narracja ogranicza się do przekazania „suchej” informacji o „wyglądzie świata”; b) ballady dia- 
logowej, opartej wyłącznie na wypowiedzeniu postaci.” 

4. . 
Dla niniejszych rozważań interesujące są jednak tylko te wypadki, które nie eliminują roli 

narratora, lecz właśnie wysuwają na czołowe miejsce jego „naiwność” i „niewiedzę”, akcentując 
je bezpośrednio. Jaką rolę pełni taki narrator? Poddano analizie dwie dalsze konwencje narracyj- 
ne: a) nasycanie narracji przysłówkami, sugerującymi nagłość zjawiska („wtem”, „nagle”); b) nar- 
ratorskie wykrzyknienia, ujawniające zaskoczenie. Prowadzi to do wniosku, że narracja prowadzona 
jest współcześnie z tokiem relacjonowanych wydarzeń, co sprawia odejście ballady od epickiej ka- 
tegorii „przeszłości” i zbliżenie się do dramatycznej „teraźniejszości”. Trzecia konwencja narra- 
cyjna — to rady i przestrogi narratora, kierowane w formie okrzyków do postaci balladowych, które 
z reguły nie reagują na nie. Te trzy konwencje narracyjne pozwalają na wydobycie stałych cech ta- 
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kiego narratora: to „obserwator zaangażowany, aktywny odbiorca widowiska”. Dzięki takiej 
postawie narrator staje się rezonerem balladowych napięć, staje się „narratorem sensacyjnym”, 
wydobywającym elementy emocji i niespodzianki, które stanowią fundament „atrakcyjności” 
ballady. 

5! 

Fakt, że relacjonowane wydarzenia zaskakują narratora, zmusza do pytania o przyczynę tej 
możliwości. Analiza opisów balladowych ujawnia dwa zjawiska: a) opis jest kształtowany na zasa- 
dzie „perspektywy przestrzennej” (przedmioty „bliższe” i „dalsze”); b) opis zjawisk dynamicznych, 
zachodzących w świecie ballady opiera się o dwa zmysły obserwacji: wzroku i słuchu, W wyniku ana- 
lizy można ustalić, że zjawiska te są zdeterminowane przez „„realistyczne” potraktowanie narratora 
jako obserwatora, umieszczonego w określonym przestrzennie miejscu, co ogranicza zasięg jego 
„widzenia? w dwóch aspektach: a) perspektywy przestrzennej; b) posługiwania się zmysłem wzroku 
lub słuchu w zależności od tego, czy zjawiska są dla narratora widoczne, czy ukryte za jakąś „prze- 
słoną przestrzenną”. To zbliża balladę do ukształtowania na wzór „widowiska teatralnego” z jego 
„głębią sceny” i zasadami przekazywania zjawisk scenicznych (efekty wzrokowe) i zakulisowych 
(efekty dźwiękowe). Takie usytuowanie narratora prowadzi też ku specyficznej budowie akcji: 
z dwu sił walczących ze sobą narrator stale obserwuje tę, która przebywa w zasięgu jego obserwacji, 
drugą zaś tylko w momentach starć bezpośrednich; dzięki temu akcja ballady zostaje rozbita na 
dwa plany (dwie równoległe połówki), gdyż bezpośrednio ukazane są tylko dzieje jednej z dwóch 
sił antagonistycznych. To zbliża balladę do budowy akcji właściwej widowisku dramatycznemu 
(wątek sceniczny i zakulisowy). Tu też jawi się motywacja „narratorskich zaskoczeń” (nie zna 
„drugiej połówki” akcji) oraz specyficzny rytm balladowych wydarzeń oparty na przeplocie statyki 
(gdy „na scenie” widoczna jest tylko jedna siła opozycyjna, wyczekująca na działanie przeciwnika) 
i ostrej dynamiki (gdy nagle „zza kulis” wkracza siła druga i dochodzi do starcia). Tutaj również 
tkwi źródło „balladowych napięć” — „na scenie” ukazywana jest zazwyczaj siła bierna, zaś siła, 
będąca rzeczywistym motorem akcji, zostaje usunięta poza kulisy, co sprawia, że nawet w momen- 
tach statycznych panuje atmosfera niewiadomego, a grożącego w każdej chwili niebezpieczeństwa. 
Teatralność tych zasad konstrukcyjnych poświadcza historia ballady, stale ocierająca się o dramat, 
a niekiedy sięgająca wprost ku motywom teatru. 

6. 

Konwencje narracyjne ujawniają nie tylko „emocyjny” stosunek narratora do balladowego 
świata. Analizie poddano schematy: a) narratorskich pytań; b) narratorskich przypuszczeń („„może”, 
„zapewne”). Ujawniają one „poznawczy” stosunek narratora do świata ballady. Narrator jawi się 
jako osobowość „dociekająca”, co niekiedy prowadzi do „detektywistycznej” metody w ukazywaniu 
świata (metoda „wywiadu”). Poznawczy stosunek narratora do świata w połączeniu z faktem współ- 
czesnego przeprowadzania narracji z tokiem wydarzeń sprawia, że staje się ona rejestrem „procesu 
poznania” rzeczywistości przez narratora. Staje się specyficznie dwudzielna: obejmuje „człon przesłan- 
ki” i „człon wniosku”. Uwagę skupiono na „członie przesłanki”, w którym zawiera się obiektywny 
obraz rzeczywistości. Tu tkwi podstawa dramatyzacji kształtu balladowego świata: a) przesłanka 
przekazuje rzeczywistość „nagą”, jeszcze nie zinterpretowaną; b) przekazuje tylko te elementy 
rzeczywistości, które są wnioskodawcze. To sprawia, że rzeczywistość ballady składa się tylko 
z. elementów „mówiących”, podobnie jak rzeczywistość teatralna. Toteż ukształtowanie postaci 
jest teatralne: „mówiące gesty”, „mówiący kostium”, „mówiący przedmiot” (rekwizyt). Poświad- 
czeniem „teatralizacji” budowy rzeczywistości stała się odmiana ballady, oparta o chwyt „ożywienia 
malowidła” — narrator, obserwując rzeczywistość jakby utrwaloną na płótnie, rekonstruuje tok 
wydarzeń, tak dalece to malowidło jest „wymowne”, oparte o gest „scenicznego aktora”. 
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1. 

Wydobyte tu cechy „stałe” narratora w epickiej balladzie udramatyzowanej w historii ewolucji 
gatunku zostają wypełnione, dookreślone przez cechy zmienne, wynikające już nie z tendencji 
wewnętrznych gatunku, lecz z nakazów poszczególnych prądów literackich: a) obok cechy „obser- 
watora zaangażowanego” narrator posiada zazwyczaj jeszcze inne, relatywne historycznie cechy 
osobowości; b) kształt „„rzeczywistości mówiącej” wypełniany jest przez motywy zgodne z tenden- 
cjami poszczególnych epok literackich; c) drugi człon narracji („człon wniosku”) wypełniany jest 
częstokroć przez sentencje pozostające na usługach „swojej epoki”, co sprawia, że ballada epicka 
w swej odmianie udramatyzowanej stanowi najtrwalszy nurt gatunku, bo służy z łatwością jako 
odmiana poezji programowej kolejnym okresom historycznym. 

Zarysowany kształt narratora wydaje się także uzasadniać fakt zarówno popularności, jak 
i nierówności artystycznej ballady. Jej fundamentem w świetle tych rozważań jest „narrator zain- 
trygowany”. Takim narratorem może być zarówno człowiek szukający filozoficznego klucza do rze- 
czywistości, jak i plotkarz podpatrujący sąsiadów przez dziurkę od klucza. To wydaje się wyjaś- 
niać, dlaczego obok ballad ambitnych są ballady kabaretowe, obok balład filozoficznych — ballady 
kryminalne. 

Ireneusz Opacki 


