
raire en donnant parfois limage vaste 
de la situation europćenne toute entiere, 
inspirant sous differents aspects, la crć- 
ation heroi-comique. Son interet est 
concentre sur les oeuvres d'une grande 
portee artistique, mais il prouve aussi 
une profonde connaissance des faits 
littóćraires mineurs et ćpigones qui 
donnent parfois le temoignage plus 
ćvident de l'ambiance du temps et des 
conditions dans lesquelles la littórature 
se developpait. Loin de tirer des con- 
clusions hatives ou de chercher des re- 
flets directs de la vie politique et sociale 
dans le domaine de Iart, il apprócie les 
influences exercćes sur la creation arti- 
stique d'une meniećre nuancće et avec 
beaucoup de precaution en respectant 
Voriginalitć et lautonomie des phóno- 
menes litteraires. Sous certain aspect, 
son oeuvre rópond a des discussions 
actuelles concernant le rapport de 
loeuvre d'art a la realitć vćcue. De 
ses róflexions on peut dóduire que 
ces rapports ne sont pas les memes 
dans toute la creation litteraire, mais 
qu'ils different selon les genres et les 
types de leur realisation. Avec beaucoup 
de subtilitć, l'auteur a ćtudić Finfluence 
de la tradition litteraire nationale et 
genórale, ce qui a €te indispensable dans 
ce cas. En róagissant a la situation 
extórieure d'une maniere frappante, 
l'epopće hećroil-comique concue parfois 
comme lepopće travestie ou la parodie 
fournit "en meme temps beaucoup 
d'exemples des contacts intórieures entre 
les diverses oeuvres litteraires. Krejći 
distingue des parallóles fondćs sur des 
contacts directs et indirects et des pa- 
ralleles rósultant du parallćlisme du dó- 
veloppement littóraire et des conditions 
extćrieures et intórieures du temps. La 
monographie se concentre sur des ana- 
lyses des personnages et des situations 
prósentćes dans la modification artisti- 
que, mais l'auteur n'omet pas des pro- 
blemes de style au sens le plus strict 
du mot. 

Les matćriaux entrant en jeu dans 
une telle monographie sont inepuisables 
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et il n'etait pas possible de citer toutes 
les oeuvres presentant des ćlóćments he- 
roi-comiques. Il ne s'agissait pas d'ail- 
leurs de donner la liste des oeuvres 
hóroi-comiques, mais de montrer les 
lois, les tendances et les formes d'un 
domaine de la pensće humaine et sous 
cet aspect l'oeuvre a atteint son but. 
Le livre dont la valeur scientifique est 
incontestable est ćcrit d'une maniere at- 
trayante, les explications, claires et lo- 
giques, temoignent de l'intćret subjectif 
et de la predilection de I'auteur et atti- 
rent par cette qualite Il'attention du 
lecteur. Meme sous cet aspect, la mo- 
nographie de Karel Krejći peut repre- 
senter la science littóćraire moderne qui 
a cótć de lexactitude thćorique doit 
aussi respecter et ćvoquer la beautć de 
rart. 

Hana Jachovd, Olomouc 

Stefania Skwarczyńska, 
WSTĘP DO NAUKI O LITERATURZE 
(EINFUHRUNG IN DIE LITERATUR- 
WISSENSCHAFT), Bd. I: 1954, 474 S.; 
Bd. II: 1954, 572 S.; Bd. III: 1965 412 S., 
Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax. 

Weder Name noch Persónlichkeit von 
Stefania Skwarczyńska, der Verfasserin 
der in den folgenden Ausfiihrungen 
besprochenen Einfiihrung in die Litera- 
turwissenschaft brauchen eigens vorge- 
stellt oder empfohlen zu werden, am 
allerwenigsten in einer Zeitschrift wie 
„Zagadnienia Rodzajów Literackich”, de- 
ren Begriinderin und Chefredakteurin 
sie ist. Doch sei es dem Rezensenten 
gestatet, iiber die Autorin der Einfiih- 
rung einige Worte zu sagen, zumal die- 
ses Werk zweifellos das opus magnum 
unter der Vielzahl ihrer wissenschaftli- 
chen Arbeiten ist!. Die Literarhistoriker 
wissen nicht nur aus der Lektiire, son- 

1 Das vwollstandige Verzeichnis der 
Publikationen von Prof. S$. Skwarczyń- 
ska enthalten: „Prace Polonistyczne”, 
Serie XX, Łódź (der Band ist Prof. 
Skwarczyńska gewidmoet). 
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dern auch aus ihrer eigenen Forschungs- 
arbeit, daB der Spezialist auf diesem 
Gebiete die Synthese seiner eigenen 
Anschauungen und die Zusammenfas- 
sung des bestehenden Wissens in eben 
einem Werk zu geben bemiiht ist, das 
eine theoretische Gesamtdarstellung bie- 
ten soll. Mit einer solchen haben wir 
es in der Einfiihrung von S$. Skwar- 
czyńska zu tun. 

Die Autorin gehórt zu den hervorra- 
gendsten polnischen Literaturtheoreti- 
kern, ist Professor fiir Literaturtheorie 
an der Universitat zu Łódź, hat einen 
weiten, ausgedehnten wissenschaftlichen 
Interessenbereich (literarhistorische und 
theoretische Fragen in bezug auf das 
Werk der polnischen Romantiker A. 
Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński 
und C. Norwid, verschiedene Aspekte 
der Literaturwissenschaft), konzentriert 
sich besonders auf genologische Fragen. 
Diesen dient die vor zehn Jahren von 
Prof. S$. Skwarczyńska begriindete inter- 
nationale Halbjahresschrift „Zagadnienia 
Rodzajów Literackich”, die inzwischen 
wohlwollende Mitarbeiter aus verschie- 
denen Lindern gewonnen hat. 

Die Einfiihrung in die Literaturwis- 
senschaft von Prof. S. Skwarczyńska ist 
ein groBangelegtes, dreibindiges Werk 
(die Struktur des letzten Bandes 1aBt 
noch einen vierten erwarten), das nicht 
nur die wissenschaftlichen Anschauun- 
gen der Autorin zusammenfaGt, sondern 
auch den zeitgenóssischen Forschungs- 
stand in der Literaturtheorie vermittelt. 

Zwischen der Herausgabe der beiden 
ersten Biinde und dem Erscheinungsjahr 
des dritten Bandes liegt eine Zeitspan- 
ne von fast zehn Jahren, also eine Zeit, 
in der die Verfasserin ihre Anschauun- 
gen wesentlich erweitern und vertiefen 
konnte. So ist es auch tatsichlich. Der 
vorliegende dritte Band imponiert durch 
den ausgedehnten Horizont wissenschaft- 
licher Forschung und die Breite der 
wissenschaftlichen Anschauungen. 

Eine eingehende Besprechung der Ein- 
fiihrung von Prof. S$. Skwarczyńska ist 
begreiflicherweisę kaum durchfiihrbar. 
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Abgesehen von rein sachlichen Riick- 
sichten wird in dem Werk eine solche 
Mannigfaltigkeit und Menge von Pro- 
blemen aufgeworfen, daB eine Buchbe- 
sprechung einen stattlichen Band fiillen 
wiirde. Daher empfiehlt es sich, den 
Rahmen zu beschneiden und den Leser 
lediglich mit dem Werk bekanntzuma- 
chen, dabei die besonders interessanten 
Teile und Forschungsvorschlage der Au- 
torin hervorzuheben. 

Die Anlage der Arbeit ist iibersicht- 
lich und konsequent durchgefiihrt. Der 
erste aus drei Teilen bestehende Band 
erórtert Fragen des Objekts und der 
Aufgabe literartheoretischer Forschung, 
der Gehaltsstruktur im literarischen 
Werk und seiner Komposition. Der 
zweite Band befaGt sich mit der Spra- 
che des dichterischen Werkes, der dritte 
mit der Problematik der einzelnen lite- 
rarischen Gattungen und mit allgemei- 
nen genologischen Fragen. Wie bereits 
angedeutet, schlieGt der dritte Band das 
ganze Werk nicht endgiiltig ab; es sind 
noch ein eigener Teil der Genologie 
sowie der (in den 1954 erschienenen 
Binden angekiindigte) Band u.d.T. Im 
Kreise des Schópfers und des Aufneh- 
menden zu erwarten. Die Einfiihrung in 
die Literaturwissenschajt wiirde dann 
den gesamten Fragenkomplex der zeit- 
genóssischen Literaturtheorie umfassen. 

Die Stellung der Literaturtheorie in- 
nerhalb der Literaturwissenschaft naher 
bestimmend, stellt die Verfasserin fest, 
daB das Werk eines jeden theoretischen 
Systems sowohl vom Standpunkt seines 
inneren Zusammenhangs und seiner in- 
neren Konsequenzen, als auch von dem 
der ideologischen Kriterien aus beur- 
teilt werden kann. Im allgemeinen kann 
einer solchen Auffassung nur dann 
zugestimmt werden, wenn man „ideo- 
logische Kriterien” ziemlich weit als 
nachpriifbare Normen der Wirklichkeits- 
erkenntnis versteht und das gegebene 
theoretische System mit dem sich. ver- 
andernden historischen Bewuftsein der 
untersuchten literarischen Erscheinun- 
gen konfrontiert. Es geht nimlich da- 



 

rum, daB das theoretische System nicht 
von apriorischen Grundsitzen ausgeht, 
sondern mit literarischen Tatsachen, die 
Produkte der Geschichte sind, rechnet. 

Der eigehenden Beschreibung des lite- 
rarischen Forschungsobjekts, d.h. des 
eigentlichen Wesens des literarischen 
Werkes, geht ein knapp gefaftes, den 
Hauptrichtungen literarischer Forschung 
gewidmetes Kapitel (im historischen 
Querschnitt aufgezeigt) voran. Es sei 
eigens betont, daB die Autorin sich 
mit diesen Fragen in einem besonderen, 
umfangreichen Werk auseinandersetzt. 
Hier soll die gedringte Darstellung die- 
ser Fragen nur den historischen Hinter- 
grund bilden, auf dem das Wesen des 
literarischen Werkes umrissen, identifi- 
ziert und beschrieben wird. 

Die Diskussion iiber das Wesen eines 
literarischen Werkes fillit ein umfang- 
reiches Kapitel in Band I der Einfiih- 
rung aus. Diese wohl schwierigste Frage 
innerhalb der Literaturtheorie wird in 
der vorliegenden Arbeit immer wieder 
aufgegriffen, und doch kann von ihrer 
definitiven Lósung kaum gesprochen 
werden. Der Rezensent erlaubt sich die 
Bemerkung, daB die Frage nach dem 
Wesen des literarischen Werkes „im 
allgemeinen” prinzipiell unlósbar ist, 
da erstens das literarische BewuBtsein 
sich in den jeweiligen Epochen wandelt, 
und zweitens die Zahl der Sprachfor- 
men (literarischen Gattungen), die auf 
die bestehenden Bezeichnungen nicht 
mehr passen, sich unaufhórlich ver- 
mehrt. Infolgedessen ist auch der Be- 
griff „literarisches Werk” als historische 
Kategorie aufzufassen. 

Gerade deshalb sucht die gegen- 
wirtige Literaturtheorie sowohl unser 
literarisches Bewuftsein (d.h. das des 
Forschers, des Schópfers und des Auf- 
nehmenden) und das der Vergangenheit 
zu bestimmen, sowie auch diese Be- 
wuftseinsunterschiede miteinander zu 
konfrontieren, um dadurch ein vollstiin- 
diges Bild historischen Verstindnisses 
fir die literarische Dichtung zu gewin- 
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nen. Dieses historische Verstandnis kann 
zur Formulierung gewisser, hinreichend 
konsequenter und allgemeiner Behaup- 
tungen iber die differentia specifica des 
literarischen Werkes im Unterschied zu 
anderen „unliterarischen Sprachgebil- 
den” fiihren *. 

Prof. Skwarczyńska greift dieses Pro- 
blem auf und beriicksichtigt den hu- 
manistischen Aspekt des literarischen 
Werkes, sein persónliches und soziałes 
Geprige, die Widerspiegelung der Wirk- 
lichkeit in demselben, die Problematik 
einer schópferischen Umgestaltung die- 
ser Wirklichkeit, Zusammenhinge zwi- 
schen isthetischen und ethischen Wer- 
ten, die impressive Funktion, das Ty- 
pische und schlieblich — in dieser 
Problematik weit ausholend — Erschei- 
nungen struktureller Natur bis zu lo- 
gischen Werten, die in den Satzen des 
literarischen Werkes enthalten sind 
(u.a. allgemein bekannte Thesen von 
R. Ingarden). 

Dieses sehr wichtige Kapitel liefert 
reiches Material zu interessanten wis- 
senschaftlichen Diskussionen. Es ist his- 
torisch sehr wertvoll, weil hier die 
sich vor mehr als zehn Jahren bekim- 
pfenden Anschauungen iiber das Wesen 
des literarischen Werkes in der polni- 
schen und auferpolnischen Literatur- 
wissenschaft dargestelit werden. Eben 
als Bild jener Kimpfe hat dieses Kapi- 
tel bleibenden Wert, auBGerdem gewan- 
nen seine Bestandteile in den weiteren 
Forschungen ihre Bedeutung oder wur- 
den entsprechend modifiziert und durch 
spitere Beobachtungen ergidnzt, wie z.B. 
durch die Untersuchungen iiber den 
Charakter der literarischen sprachlichen 
Mitteilung. 

2? Der Diskussion iiber die wesentlich- 
sten Probleme des literarischen Werkes 
und die gegenwartige Literaturwissen- 
schaft widmete auch der polnische 
Wissenschaftler H. Markiewicz sein 
Buch Główne problemy wiedzy o litera- 
turze (Hauptprobleme der Literatur- 
wissenschaft), 2, Aufl., Kraków 1966. 



136 Recenzje 
 

Zwei weitere Teile des ersten Bandes 
enthalten eine umfassende Analyse der 
„Gehaltsstruktur im literarischen Werk” 
(d.h. seine allgemeinen und besonderen 
Gesetze, die iiber das Material der orga- 
nisierten, im literarischen Werk enthal- 
tenen Bedeutungen und Sinngebungen 
herrschen) und der kompositionellen 
Erscheinungen im literarischen Werk. 
Auf dem Gebiet der „Gehaltsstruktur” 
behandelt die Autorin mit Recht nicht 
nur das, was man als Seinsart der im 
Werk gegebenen Gehalte bezeichnen 
kann (z.B. das Problem des Realismus), 
sondern auch das, was einen besonderen 
Aspekt dieses kiinstlerischen Seins aus- 
macht, wie śsthetische, teleologische und 
alle diejenigen Kategorien, die aus der 
Zugehórigkeit des literarischen Werkes 
zur Kunst entspringen. 

Der so umrissene Weg der For- 
schungsanalyse fiihrt daher von der 
Struktur zur Konstruktion. Dieser Weg 
ist gewiG richtig. Er zeigt namlich, daB 
das formale Gefiige eines Werkes, das 
Gefiige des Gehalts, die Konsequenz der 
in der dargestellten Welt allgemein herr- 
schenden Gesetze ist, daB die Kompo- 
sition eines Werkes denjenigen Kraften 
untergeordnet ist, die sich im Komplex 
der Elemente befinden, die das Grund- 
system dieser Gehalte im Werk bilden. 

Jede Forschungsanalyse muB selbst- 
verstaindlich die Synthese iiber das zu 
untersuchende Objekt zerlegen, sie muf 
auch die GesetzmiBigkeiten aufzeigen, 
die die gesonderten Bestandteile mitein- 
ander verbinden. So ist es auch tat- 
sachlich in den angefiihrten Kapiteln des 
besprochenen Werkes, worauf hinzuwei- 

sen versucht wurde. Głleichzeitig er- 
scheint es jedoch notwendig, die Pro- 
blematik der Struktur und der Kon- 
struktion noch enger miteinander zu 
verkniipfen; die Betonung der Zusam- 
menhinge zwischen dem zeitlichen Ele- 
ment im literarischen Werk und den 
kompositionellen Konsequenzen dagegen 
schwiicht trotz dieser iduferst wichtigen 
Zusammenhinge die fundamentalen Be- 

ziehungen zwischen Struktur und Kon- 
struktion. Und noch eins: es ware 
zweckmiBig, mehr Nachdruck auf wei- 
tere kiinstlerische, semantische und phi- 
losophische Zusammenhange zwischen 
diesen Fragenkomplexen und der kom- 
plizierten genologischen Problematik 
(d.h. der literarischen Gattungen) zu 
legen. 

Der zweite Band enthalt eingehende 
Untersuchungen iiber das „Sprachmate- 
rial” der Literatur. Den Stoff hat die 
Autorin in einige Abteilungen aufgeteilt: 
in Sprache (langue), Aussage (parole), 
allgemeine Stilfragen, besondere Fragen, 
Rhetorik und Stilistik, Probleme der 
Versbildung. 

Die in ihren Konsequenzen fiir 
Forschungsziele und wissenschaftliche 
Erkenntnisse aduBerst fruchtbare Theo- 
rie von F. de Saussure fand in der 
systematischen Darstellung von Prof. 
S. Skwarczyńska ihre volle literarwis- 
senschaftliche Auswertung. Sprache ei- 
nerseits als System, als hohere lautlich- 
-semantische Organisation, andererseits 
Aussage als konkrete Form und Gestalt, 
durch die im Bereich eines bestimmten 
Sprachsystems individuelle Bedeutungs- 
móglichkeiten realisiert werden, also 
die bestimmte Mitteilungsform, d.h. der 
Stil — nach diesem Leitfaden ist ein 
reichhaltiger Komplex von Erklarungen 
und Interpretationen, die in den ersten 
Kapiteln enthalten sind, aufgeteilt. 
Griindlich bewiesene Erórterungen iiber 
die Entwicklung der Ansichten betr. 
das Wesen des Stils und die Aufgaben 
der Stilistik in der polnischen und 
europiischen Wissenschaft der letzten 
50 Jahre bilden einen guten Hintergrund 
fiir aktuelle Feststellungen. 

Besondere Beachtung verdient die 
Feststellung, die Sprache sei „ein Ge- 

biet der Wahl von Aussagemitteln”. 
Diese wertvolle Erkenntnis wire noch 
durch die Bemerkung zu erginzen, dabB 
der Bereich dieser Wahl oder ihre Rich- 
tung auch von manchen sprachlichen 
Gesetzen, von Normen- und Richtlinien- 
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komplexen, deren Quelle in den hoheren 
sprachlichen Strukturen liegt, reguliert 
werden. Es handelt sich hier selbstver- 
standlich nicht um klassische, in ihrer 
Form fast erstarrte Typen und Figuren, 
sondern um solche Systeme wie Phra- 
seologie, sprichwórtliche Gefiige, lite- 
rarische Anspielungen, Zitate oder als 
Zitat wirksam werdende Redewendun- 
gen, neue syntaktische Zusammenset- 
zungen, Neubildungen, die das Prinzip 
„Sprache in der Sprache” oder „,Meta- 
sprache” verwirklichen, Vermengung 
verschiedener Sprachstrukturen, Wech- 
sel des sprechenden Objekts u.a.m. Diese 
Strukturen, die bestimmte Aspekte der 
Wirklichkeitsbeobachtung und -erkennt- 
nis ausdriicken und daher gewisse Be- 
wuftseinsformen sprachlich widerspie- 
geln, werden gewissermafen zu aktiven 
Schemata, die mit den stets aktualisier- 
ten Gehalten gefiillt werden kónnen. 
Doch gerade durch ihren konventio- 
nellen Schematismus kónnen diese 
Schemata bestimmte Funktionen aus- 
iiben, sie kónnen nicht nur mit ein- 
zelnen Fragmenten der Wirklichkeit, 
sondern auch, was fiir das literarische 
Werk besonders bedeutsam ist, mit dem 
Bewuftsein des Aufnehmenden, des Le- 
sers, in Verbindung treten. Es kommt 
auch, besonders in der zeitgenóssischen 
Poesie, vor, daB diese Verbindung durch 
die „Schemenform” selbst, und nicht 
durch ihren semantischen Gehalt herge- 
stellt wird. Es ist sehr wahrscheinlich, 
daB die abstrakte Poesie auf dieser 
Grundlage funktioniert, daB der Stil des 
im traditionellen Sinne themenlosen 
Werkes gerade darauf beruht. 

Es ist selbstverstandlich, daf man 
von einem literarischen Werk nicht ab- 
schliegend sprechen kann, ohne seine 
Sprache zu beriicksichtigen. Wenn man 
aber die Sprache behandelt, so taucht 
das prinzipielle Problem, die Methode, 
das Wesen der Sprache zu verstehen, 
auf. Diese soll, ihrem Wesen entspre- 
chend, so angewendet werden, daf sie 
alle mit der Problematik der dichteri- 
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schen Sprache zusammenhingenden Er- 
scheinungen auf eine natiirliche Weise 
in ihren Bereich einbezieht. 

Aus eben diesen Griinden wurde bei 
den Untersuchungen zur Sprache des 
Kunstwerks das Universalsystem von de 
Saussure so vielseitig und schópferisch 
verwertet. Die psychologische Auffas- 
sung der Sprache von de Saussure ge- 
riet natiirlicherweise in Opposition zur 
antipsychologischen Theorie von Biihler; 
eben diese Theorie gab den Forschun- 
gen iiber die Sprache eines Kunst- 
werks neuen AnstoB. Die zeitgenóssische 
Sprachwissenschaft, auch Funktional- 
oder Text-Sprachwissenschaft genannt, 
lieferte schlieBlich den Forschungen 
iiber das literarische Kunstwerk neue 
Anregungen und brachte neue Inter- 
pretationsmoglichkeiten *. 

Diese Reflexionen entstehen am Rande 
der Lektiire von Band II des bespro- 
chenen Werkes von Prof. Skwarczyńska. 
Diese Lektiire zeigt, wie schópferisch 
der mit wissenschaftlicher Einbildungs- 
kraft begabte Literaturtheoretiker die 
Errungenschaft (in diesem Fall) der 
Sprachwissenschaft auf sein eigenes For- 
schungsgebiet iibertragen kann. 

Der iibrige Teil des zweiten Bandes 
ist den Fragen der „Rhythmisierung”, 
d. h. der Theorie des polnischen Verses 
und der polnischen Prosa gewidmet. In 
ihrer systematischen Darstellung kniipft 
die Verfasserin an antike und mittel- 
alterliche Traditionen im polnischen 

3 Aus der duferst reichen Literatur zu 
diesem Thema zitieren wir hier nur drei 
Arbeiten: R. Jakobson und M. Hal- 
le, Fundamentals of Language, s'-Gra- 
venhage 1956; polnische, verinderte und 
ergiinzte Ausgabe: Podstawy języka 
(Sprachgrundlagen) vorbereitet von 
L. Zawadowski, Wrocław 1964; L. 
Zawadowski, Lingwistyczna teoria 
języka (Linguistische Sprachtheorie), 
Warszawa 1966; M. Schlauch, Język 
t językoznawstwo współczesne (Die 
Sprache und die moderne Sprachwissen- 
schaft, Original in englischer Sprache), 
Warszawa 1967. 
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Vers und in der polnischen Prosa an 
und richtet ihr Augenmerk gleichzeitig 
auf die gegenwartige Situation in der 
europiischen Versforschung. 

Der Ordnung halber solł noch erganzt 
werden, daB im Zusammenhang mit den 
neuesten Beobachtungen iiber die mo- 
derne polnische Poesie der Vorschlag 
gemacht wurde, neben dem alternieren- 
den, akzentuierenden und alternierend- 
-akzentuierenden System das wvierte, 
emotive System zu unterscheiden. 
Durchgefiihrt und fortgesetzt werden 
diesbeziigliche Forschungsarbeiten, in de- 
nen nach neuem Beweismaterial gesucht 
wird, neue Stoffe untersucht und Ana- 
lysen durchgefiihrt werden *. 

Der dritte Band der Einfiihrung (1965) 
befaBt sich mit der umfangreichen Pro- 
blematik der literarischen Gattungen. 
Prof. Skwarczyńska gehórt zu denieni- 
gen zeitgenóssischen Forschern, die auf 
dieses theoretische Forschungsgebiet den 
gróBten Wert legen, und zahlit zu den 
hervorragendsten Genologen auch auBer- 
halb der polnischen Wissenschaft. Die 
einleitend erwihnte Tatsache, daB sie 
die genologische internationale zeit- 
schrift (in der die vorliegende Bespre- 
chung veróffentlicht wird) begriindet 
hat, daG diese Zeitschrift Forscher aus 
europiiischen und auBereuropiischen 
Lindern zu ihren Mitarbeitern zahlt, 
spricht nachdriicklich fiir das starke 
Engagiertsein der Autorin auf dem 
Gebiet der Genologie. Daher auch ihre 
uneingeschrinkte diesbeziigliche Kom- 
petenz. 

Viele Seiten des dritten Bandes wid- 
mete Prof. Skwarczyńska der einleiten- 

4 Vgl. S. Siatkowski, Wersyfika- 
cja Tadeusza Różewicza wśród współ- 
czesnych metod kształtowania wiersza 
(Die Versifikation von Tadeusz Różewicz 
auf dem Hintergrund zeitgenóssischer 
Methoden der Versgestaltung), „Pamięt- 
nik Literacki” 1958, H. 3 S. 119—150; 
M. Dłuska, Próba teorii wiersza pol- 
skiego (Versuch einer Theorie des polni- 
schen Verses), Warszawa 1964, S. 271— 
-—285. 
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den methodologischen und historischen 
Diskussion, denn die Problematik der 
literarischen Gattungen bedeutet nicht 
nur zwei methodologische Grundorien- 
tierungen — die europiische und die 
amerikanische, nicht nur die Verbin- 
dung dieser Forschungen mit den noch 
immer diskutablen Problemen der litera- 
rischen Komparatistik, sondern gleich- 
zeitig ein philologisches und ideologi- 
sches Problem, angefangen vom mittel- 
alterlichen Universalienstreit bis zum 
heutigen, auf marxistischer Grundlage 
gestitzten Standpunkt. 

Welche Stellung nimmt in dieser 
ununterbrochenen Diskussion Prof. 
Skwarczyńska ein? Was denkt sie iiber 
die Existenz der literarischen Gattungen 
und ihrer Unterarten, die sie als „geno- 
logische Objekte” bezeichnet? Wir zitie- 
ren hier ihre eigenen Worte: ,,...wir 
unterstreichen, daB genologische Objekte 
nicht logischer Natur sind. Es sind keine 
Gebilde unseres Denkens. Sie existieren 
objektiv, obwohl unselbstandig, nimlich 
ausschlieBlich im Bereich des konkreten 
Materials sprachlicher Aussagen” (III. 
72). 

Den wesentlichen Ausgangspunkt zu 
dieser Stellung bildet sowohl der geno- 
logische. Forschungsstand, der auf rei- 
chem literarhistorischem Material ba- 
siert, als auch die durch die Wissen- 
schaft mehrmals bestitigte Grundthese 

* der Autorin, daB „das Gattunghafte die 
natiirliche Eigenschaft sprachlicher Ge- 
bilde” ist. Mit anderen Worten: es gibt 
keine organisierten Sprachkonstruktio- 
nen (auch nicht in ihrer fliichtigen, 
miindlichen Form), die keine feststell- 
baren und beschreibbaren Gattungs- 
merkmale besaBen. Das besagt nicht, 
daB die Autorin einen apriorischen 
Standpunkt vertritt, es geht hier keines- 
falls um eine „apriorische Gattungs- 
notwendigkeit”. Es bedeutet nur, daf 
die Aussage-Organisation selbst ledig- 
lich ein Normenkomplex ist, der das 
bestimmt, was wir Gattung nennen 
diirfen. Dadurch wird der Begriff der 



„Gattung” erweitert, da wir uns nicht 
ausschlieBlich auf den Bereich der 
„Literatur” im konventionellen Sinne 
beschrinken wollen, sondern dariiber 
hinausgehen und miindliche, praktische, 
wissenschaftliche, journalistische, natio- 
nale und andere sprachliche Organisa- 
tionen gattungsmaBig qualifizieren und 
klassifizieren 5. 

In diesem Band lieferte Prof. Skwar- 
czyńska wohl den vollstandigsten Kom- 
plex stofflicher, methodologischer, philo- 
sophischer und analytischer Informatio- 
nen zur Frage der literarischen Gattun- 
gen. Sie erórterte folgende Probleme: 
die Wesensart und den Charakter der 
„genologischen Objekte”, die Erschei- 
nungsbedingungen der Gattungsphano- 
mene im konkreten sprachlichen Werk, 
d.h. das Leben der literarischen Gattun- 
gen, die Analyse genologischer Begriffe, 
die genologische Systematik und ihre 
Durchfiihrung, Fragen _ genologischer 
Terminologie (u. a. stellt die Autorin 
Postulate hinsichtlich der Benennungs- 
prinzipien der genologischen Objekte 
auf). 

Hervorzuheben ist die groBe Vielsei- 
tigkeit der von Prof. Skwarczyńska 
angewendeten Denkmethode. Sie befaBt 
sich mit der Rolle der Kompositions- 
phinomene im System der Gattungs- 
direktive, mit strukturellen Fragen, mit 
der Rolle und Funktion des sogenannten 
Code im individuellen Werk, mit dem” 
Bereich kiinstlerischer Werte dem 
eigentlichen Gebiet der Konstruktion 
des literarischen Werkes, schlieBlich — 
mit der gleichen systematischen Griind- 
lichkeit, mit der Evolution der literari- 
schen Gattungen, ihrer Entstehung und 

5 Interessante Gedanken zu diesem 
Thema finden wir in neueren Arbeiten, 
u. a. D. W. Harding, Experience into 
Words: Essays on Poetry, London 1966, 
eine Darstellung vom Standpunkt des 
Schriftstellers aus: H. Kesten, Proteus 
oder Der Roman im 20. Jahrhundert, 
fin:] Federlese. Ein Almanach des Deut- 
schen PEN-Zentrums der Bundesrepu- 
blik, Miinchen 1967, S, 243-—247, 

Recenzje 

ma. ..__189 
Gestaltung im Zusammenhang mit der 
literarischen Tradition und den Bedin- 
gungen des sozialen Lebens. 

Die Einfiihrung in die Literaturwissen- 
schaft von Prof. Stefania Skwarczyńska, 
deren vierten Band wir ungeduldig 
erwarten, ist fiir die polnische Litera- 
turtheorie ein Werk von bleibendem 
Wert. 

Jan Trzynadlowski, Wrocław 

Barbara Kiefer-Lewalski. 
MILTON'S BRIEF EPIC. THE GENRE, 
MEANING AND ART OF "PARADISE 
REGAINED”, London 1966, ss. 436. 

Bibliografia prac i rozpraw na temat 
twórczości Johna Miltona wykazuje 
w ostatnich latach stały wzrost zainte- 
resowania twórczością tego poety, 
zwłaszcza w krajach anglosaskich. 
Świadczy o tym wykaz prac dołączo- 
nych do poszczególnych rozdziałów ob- 
szernego studium Barbary Kiefer-Le- 
walskiej o Raju odzyskanym. Są to prze- 
de wszystkim prace Tillyarda, Howarda 
Schulza, Kenneth Muira i Woodhouse'a. 
Poza ostatnim z wymienionych tu auto- 
rów nikt nie zajął się bliżej zbadaniem 
Raju odzyskanego z genologicznego pun- 
ktu widzenia, sprawą bliższego określe- 
nia gatunku. Próbę tę podjął Woodhouse 
w rozprawie Theme and Pattern in 
«Paradise Regained" (*University of To- 
ronto Quarterly” XXV, 1955/1956, s. 167— 
—182), określając utwór jako mały poe- 
mat epicki (Brief epic). 

Barbara Kiefer-Lewalska rozszerzyła 
i pogłębiła niepomiernie perspektywy 
badawcze w zakresie genetycznym, wy- 
kazując swą rozległą erudycję kompara- 
tysty, teoretyka i krytyka literackiego. 
Omówiła problematykę tematyczną i jej 
źródła, fabułę, akcję oraz zagadnienie 
kunsztu poetyckiego pod względem nar- 
racji, struktur składniowych, wersyfika- 
cyjnych i fonicznych. 

Praca składa się z trzech zasadniczych 
części: 1. zagadnienie rodzaju; 2. temat 


