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I. Zur Stelle der Ballade in der tschechischen Literatur und Kultur 

Seit der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts hat die Ballade in der 
tschechischen Literatur und Kultur - auch im internationalen Vergleich - 
ein eigenes Profil und eine eigene Stelle gewonnen. So ist es nachvollziehbar, 
wenn Viktor Novak seine 1931 edierte Textsammlung Die tschechische 
Ballade in der zweiten Hdlfte des neunzehnten lahrhunderts (1848- 
-1894) mit diesem Hinweis einleitet: „Nicht jede Literatur kann sich einer 
so glanzvollen Entwicklung der Balladendichtung riihmen wie das 
Schrifttum unseres Volkes”'. Der sprachliche Gestus, mit dem dieser Be- 
fund artikuliert ist, erinnert daran, dass die Ballade selbst wie auch lite- 
raturwissenschaftliche Aussagen zu ihr in bestimmten politisch-kulturel- 
len Kontexten zu nationaler Identitatsbekundung genutzt worden sind. 
Unabhangig von der temporar 'aufgebauten' Identitatsbekundung steht 
auBer Zweifel, dass die hier vor allem interessierende Kunstballade - seit 
ersten Ansatzen im ausgehenden 18. Jahrhundert - in der tschechischen 
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts einen beeindruckenden Tradie- 

' Viktor Novak, Ceskć balada v druhć polovici devatendctćho stoleti (1848-1894). 
I: Od Erbena pobreznovćho po ruchovce a basniky s nimi spriznónć, Praha 1931 (Sbirka 
souvislć ćetby śkolni. 79), S$. 5. Soweit nicht anders gekennzeichnet, werden die tsche- 
chischen Zitate in meiner Arbeitsiibersetzung wiedergegeben, B. S. 
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rungszusammenhang ausgebildet hat. An diesem Tradierungsgeschehen 
sind viele der bedeutendsten Vertreter der tschechischen Literatur betei- 
ligt. Eine Auswahl von Namen, bei welcher auch systemreferentielle Be- 
zuge zur Ballade in Prosatexten und Dramen beriicksichtigt sind, miis- 
ste etwa so lauten: Frantisek Ladislav Ćelakovsky, Karel Jaromir Erben, 
Bożena Nemcovś, Jaroslav Vrchlick$, Jan Neruda, Petr Bezruć, Jifi Ma- 
hen, Antonin Sova, Jiri Wolker, Karel Ćapek, Jaroslav Seifert, Vitezslav 
Nezval, Vladimir Holan, Karel Toman, Vaclav Havel, Milan Uhde. Bei 
mehreren der hier genannten Autoren liegt der Schaffenshohepunkt im 
Felde der Ballade. Das gilt z.B. fiir Erbens 1853 unter dem Titel Blu- 
menstrauŚ aus Volkserzihlungen herausgegebene Balladensammlung;* 
das gilt etwa auch fir Jiri Mahens 1908 erschienenen Zyklus von Balla- 
den in der Villon-Tradition (Balady), der als „Kleinod von Mahens lyris- 
chem Schaffen”* gesehen wird. Bei gróBeren, in gattungspoetischer Hin- 
sicht heterogenen Textsammlungen erlangen nicht selten gerade die Bal- 
laden besondere Beliebthcit und Verbreitung. Hierfir kann die Ballade 
Maryćcka Magdónova in den 1909 erstmals publizierten Schlesischen Lie- 
dern von Petr Bezruć* ein Beispiel sein. Die verschiedenen Grundmuster 
der Balladentradition, d.h. die „ernste'* oder auch „nordische'* Ballade, die 
ursprunglich zum romanischen Kulturkreis gehórende episch-lyrische 
Romanze”, die Villon-Ballade* als lyrische Sonderform des romanischen 

* Walter Schamschula, Geschichte der tschechischen Literatur. 2: Von der Roman- 
tik bis zum Ersten Weltkrieg, Kóln, Weimar, Wien 1996 (Bausteine zur slavischen Philo- 
logie und Kulturgeschichte. A: Slavistische Forschungen. NF. 14), S. 37-40. 

* Jaromir Studeny, „Dosłow”, in: Jifi Mahen, Lyrika, Praha 1958, S. 209-215, hier 
S. 209. 

* Schamschula, Geschichte der tschechischen Literatur. 2, S$. 497. 

* Juliusz Kleiner, „Ballada” in: Zagadnienia Rodzajów Literackich. I (1958), S. 195-199, 
hier S$. 196, Gottiried Wei$ert, Baliade, Stuttgart, Weimar 21993 (Sammlung Metzler. 
192), S. 2. 

% WeiBert, Ballade, $. Il, 211; Norbert Dreier, „Ballade”, in: Harenbergs Lexikon 
der Weltliteratur. |, Dortmund 1989, S. 279f., hier S. 279; vgl. Wilhelm Brednich, „Balla- 
de”, in: Enzyklopidie des Mdirchens. |, Berlin, New York 1977, Sp. 1150-1170, hier Sp. 
1158-1161. 

' Gero von Wilpert, „Romanze”, in: DERS, Sachwórterbuch der Literatur, Stuttgart 
"2001, S. 708f. 

* Libor Pavera, „Balada Villonskś”, in: Libor Pavera, Frantisek Vśelićka, Lexikon 
literdrnich pojmi, Brno 2002, S$. 41i., vgl. „Balada francouzska/villonskź”, in: Josef 
Brukner, Jiri Filip, VEtSi poeticky slovnik, Praha 1968, S. 55-57. 
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Raums sowie die Moritat bzw. der Bankelsang" gehóren zu dem hier be- 
trachteten Tradierungsgeschehen. Ahnlich wie in anderen Literaturen 
und Kulturen, sind die Grenzen zwischen den einzelnen Grundmustern 
teilweise fliesend. Im 19. Jahrhundert ist der Austausch zwischen Volks- 
und Kunstballade, und zwar nicht nur die Umdichtung von Volks- in 
Kunstballaden, sondern auch die Integration oder Riickintegration von 
Kunstballaden in die kollektive Tradierung, bemerkenswert ausgepragt'". 

Ein spezifisches, eigenes Profil bildet die tschechische Ballade - 
verstanden im Sinne eines Sammelnamens (collective term) - ohne 
Frage vor allem im Felde der „ernsten” Ballade aus. Gerade an ihr (teil- 
weise auch am Bankelsang) wird zeitweilig nationale Identitatsbekun- 
dung betrieben. Sie ist iiberdies ein Medium, iiber welches tschechische 
Autoren bevorzugt mit breiten Leserschichten kommunizieren. So hat 
die Ballade in zweifachem Sinne einen kulturpoetischen Status erlangt": 
zum einen als Ort von Identitatsstiftung und -bekundung, zum anderen 
als bevorzugte Textsorte der Verstandigung zwischen tschechischen Au- 
toren und ihren Lesern. Neben diesem kulturpoetischen Status, auf den 
in der tschechischen Literatur der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts 
parodistisch angespielt wird'*, und neben der Beteiligung vieler namhaf- 
ter tschechischer Schriftsteller an dem Tradierungsgeschehen zur Balla- 
de, begriinden mehrere weitere Gegebenheiten das spezifisch eigene 
Profil. Hierher gehórt etwa, dass in manchen Textbeispielen im gattung- 

* Tom Cheesman, „Moritat”, in: Enzyklopidie des Mirchens. 9, Berlin, New York 

1999, Sp. 905-918; Gero von Wilpert, „Bankelsang”, in: DERS., Sachwórterbuch der 
Literatur, S. 651. 

'9 Dazu z.B. Bedfich VAclavek, „Lidova slovesnost v Geskćm vyvoji literArnim”, in: 
DERS., Robert Smetana, O ceskć pisni lidovć a zlidovćlć, Praha 1950 (Sebranć spisy. 
6), S. 271-295; vgl. Oldrich Sirovatka, Srovndvaci studie o ceskć lidovć slovesnosii, 
Brno 1996, S. 10, 33-35. 

'' Der Terminus Kulturpoetik bzw. kuturpoetisch lehnt sich an die seit 2001 er- 
scheinende Zeitschrift Kultur|Poetik (Hg. Dieter Lamping u.a.) an. Dazu Brigitte Schul- 
tze, Wiebke Skalicky, „Kulturpoetik: Ballade (Moritat), Idylle und Traktat in der tsche- 
chischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts', in: Zeitschrift fiir Slawistik. 46 (2001), 
3, S. 319-348, bes. S. 319-323; s. auch die verkiirzte Fassung in tschechischer Uberset- 
zung: Brigitte Schultzeova, Wiebke Skalickyova, „Poetyka kultury: balada (morytót), 
idyla a traktat v ćeskć literature 19. a 20. stoleti” (Ubersetzt von Roman Kopfiva), in: 
Ceskó literatura. 51 (2003), 6, S. 670-706. Noch nicht erschienen ist diese Publikation 
zum Konzept „Kulturpoetik': Moritz BaBler, Die kulturpoetische Funktion und das 
Archiv. Eine literaturwissenschaftliche Text-Kontext-Theorie, Tubingen 2005. 

'2_Vgl. Schultze, Skalicky, „Kulturpoetik”, S. 320. 
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spoetischen Inventar der ernsten Ballade gedacht, dieses Inventar me- 
tatextuell zur Disposition gestellt ist. Das Denken in tradierten Struktur- 
tragern der Ballade (der Formel 'zur falschen Zeit am falschen Ort, der 
inneren Getriebenheit des Balladenhelden, der Rolle einer 'dritten Kraft, 
eines Schadigers etc.) ist dabei auch in Prosa- und Dramenwerken mit 
systemreferentiellem Bezug zur Ballade bedeutungsbildend genutzt. 

Der lockerste Bezug zur Ballade, auch zur Moritat, besteht selbst- 
verstandlich in einer metaphorisch-vergleichenden Nennung dieser Form. 
Von dieser in vielen Ldndern verbreiteten Art, Texte zu charakterisie- 
ren, wird in der tschechischen Lieratur und Kultur, sowohl in Feuilletons 
als auch in literaturwissenschaftlichen Darstellungen, auffallend oft Geb- 
rauch gemacht. Das lasst annehmen, dass der Terminus „Ballade” fiir 
viele Leser und Hórer verfiigbares Wissen (vielleicht auch nur unge- 
fahres, intuitives) enthalt. 

Spuren einer besonderen 'Gegenwartigkeit der Ballade gibt es nicht 
nur durch den haufigen metaphorischen Gebrauch. Sie begegnen vie- 
lerorts. Dafiir mógen drei Beispiele geniigen. In vielen literaturwissen- 
schaftlichen Darstellungen nehmen Hinweise auf die Ballade gróBeren 
Raum ein als in vergleichbaren Publikationen anderer Literaturen. 
Ladislav Nezdarils Studie zur Tschechischen Poesie in deutschen Uber- 
setzungen ldsst erkennen, dass die Ubersetzer - unter ihnen nicht we- 
nige mit einem tschechisch-deutsch-jiidischen Hintergrund - die deutsche 
Zielkultur auch mit der tschechischen Ballade vertraut machen wollten. 
Nezdarils Ausfiihrungen zur Ballade beginnen mit den deutschen Uber- 
setzungen von Ćelakovskys kanonischer „ersten tschechischen Ballade” 
(d.h. der ersten originalen Kunstballade, keiner Nachdichtung, B.S.), 
Toman a lesni panna (Toman und die Waldfee, 1839)'*. Weitere Fallbei- 
spiele sind Erbens Balladen im Blumenstrau8 (1853)'*', Nerudas Sa- 
mmlung Balladen und Romanzen (Balady a romance, 1883)'*, Wolkers 
"Anthologietexte wie Balada o oćich topićovgch (Ballade von den Au- 
gen des Heizers, 1924)'* u.v.m. Ahnlich wie die Balladen Wolkers finden 
auch diejenigen anderer tschechischer Autoren in Ubersetzungsantholo- 
gien Verbreitung'. Auf die besondere Rolle der Ballade wird ein Leser 

'3 Ladislav NezdaFil, Ceskć poezie v nemeckych prekladech, Praha 1985, S. 75-78. 
Hier wie im folgenden sind die Titel der einzelnen Balladen kursiv ausgebracht. 

'4 Ebd., S. 80-88. 
'8 Ebd., $. 136-139, 180 u.6. 
'8 Ebd., S. 279, 300-306. 
'7 Ebd., $. 78, 86-88, 141-144 u.ó. 
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z.B. auch in einer Aufsatzsammlung der Tschechischen Akademie der 
Wissenschaften zur Poetik der tschechischen Literatur der Zwischen- 
kriegszeit (Gattungswandel) aufmerksam gemacht: Unter 13 Textsorten, 
Stilformationen usw. („Psychołogischer Roman”, „Groteske und Revue”, 
„Utopie”) finden sich auch zwei Falle 'balladenbezogener' Innovation: die 
Ballade selbst und die „Balladenhaite Prosa”'". Auch das Register zu Wal- 
ter Schamschulas Geschichte der tschechischen Literatur, das im dritten 
Band vorliegt, bringt die Ballade in den Blick: Sieben Eintrage nennen 
Texte, die auf „Ballade” anlauten'””, in wciteren Eintraigen kommt das 
Wort in der Titelzeile vor**. Im Sinne einer 'Gegenprobe sci dies festge- 
halten: Von weiteren im Register aufgefiihrten gattungspoetischen Ter- 
mini in der Art von „Novelle”, „Sonett” usw. kommt zwar der Begriff 
„Legende” haufiger vor als die „Ballade”, doch verweist er vorwiegend 
auf Beispiele des mittelalterlichen Textkanons”. Die anhaltende Beliebt- 
heit von Ballade und Bankelliecd bzw. Moritat findet auch in Festivals 
ihren Ausdruck, auf denen Jugendliche eigene Neuschópfungen - nach 
vertrauten Mustern - im Wettstreit vortragen””. Die Ballade wird nicht 
nur 'performativ, sondern auch in der Bildenden Kunst tradiert: in Illu- 
strationen zu Sammlungen und einzelnen Texten"". 

Neben den genannten Tatbestanden und Beobachtungen zur 
besonderen Stelłe der Ballade in der tschechischen Literatur und Kultur 
gibt es offensichtlich eine Reihe allgemeinerer Begriindungszusammen- 
hange, die gleichfalls zu bedenken sind. Hierher gehórt die Nahe der 
Ballade zum Lied und zur Versdichtung. Es ist daran zu erinnern, dass 
das Lied (pisen) wie auch die Lyrik iiberhaupt ałs 'Leitwahrung der 
tschechischen Literatur gelten”'. Einen allgemeineren Kontext gibt es, 

'8 Poetika Ceskć meżivdlećnć literatury (Promeny żanri), Praha 1987 (Kritickć 
rozhledy. Velka Tada. 54). Darin: Vladimir Macura, „Balada”, S$. 13-32; Marie Mravcovą, 
„Baladicką próza”, S$. 235-267. 

'3 Walter Schamschula, Geschichte der tschechischen Literatur. 3: Von der Griin- 
dung der Republik bis zur Gegenwart, Weimar, Wien 2004, S. 632. 

** Ebd., z.B. S. 645, 661. 
** Ebd., $. 647. 
22 2.B. „Balady a kramśrskć pisnć z Jićina”, in: Lidovć noviny (21.9.2002), S. 25. 

33 Illustrationen zu Wolkers und Francois Villons Balladen hat z.B. Karel Smo- 
linsky geschaffen. Vgl. Jiri Hula, „Portrćt mimofadneho umólce. Vystava v Palści Kin- 
sk$ch poopravuje pfedstavy o Karlu Smolinskćm”', in: Łidovć noviny (3.1.2002), S. 27. 

w 2A Vgl. die Eintraige zu „Piseń” und „Basnć” im dritten Band von Schamschulas 
Geschichte der tschechischen Literatur, S$. 6551. bzw. 6321. 
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sowcit erkennbar, auch fir den kulturpoetischen Status der Ballade: Die- 
ser Status ist zugleich der Idylle bzw. der Idyllisierung als Darbietun- 
gsmodus und dem Traktat bzw. der Traktathaftigkeit zuzuerkennen. In 
jedem der drei Falle handelt es sich um gattungspoetische Formen oder 
auch Darbietungsmodi mit eher einiachen Verfahren der Bedeutungsbil- 
dung”, oft mit unmittelbar zuganglichen polarisierenden Signalsetzun- 
gen - Textsorten also, die auch breiten Rezipientenschichten mit begrenz- 
ter literarischer Kompetenz verstandlich sind. 

Uberdies gcht es um Formen mit padagogisch-didaktischen Ange- 
boten, wie sie z.B. den Aktivisten der Nationalen Wiedergeburt (Ndrod- 
ni obrozeni) willkommen waren. Es gilt zu bedenken, dass die Ballade - 
nicht die Heldenballade oder die Historische Ballade, sondern die Ballade 
żum menschlichen Altag kleiner Leute, wie sie durch die tschechische 
Volksballade vertreten ist -*', Kontaktstellen zu einer Kernposition des 
Selbstverstandnisses der Tschechen bietet: zum Selbstbild des „kleinen 
Volkes”*. Sehr oft wird diesem Selbstbild das 'groBe Volk der Deut. 
schen gegeniibergestellt. Ein Beispiel dafir mag geniigen: Der Schadiger 
kann ein Adliger aus der Fremde, kann cin „nómec” (d.h. ein Deutscher) 
sein. Das didaktische Moment besteht dann in einer Warnung vor dem 
Fremden. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die tschechis- 
che Volksballade und ein groBer Teil der Kunstballaden durch ihre spezi- 
fische soziale Situierung die Tatsache in Erinnerung rufen, dass mit der 
Exilierung oder auch freiwillig-unfreiwilligen Auswanderung des bóh- 
mischen Adels nach der Schlacht am Wei$en Berge die Bevólkerung 
Bóhmens und Mahrens in erster Linie eine kleinbiirgerliche und bauerli- 
che war: Dies ist das Milicu, in dem die Volksballaden und cin groBer 
Teil der Kunstballaden gerade des 19. Jahrhunderts angesiedelt sind. 
Oldrich Sirovatka weist z.B. daraui hin, dass bei dem besonders inten- 
siven „Austausch der tschechischen und deutschen Volksballade" die 

25 Vgl. Schultze, Skalicky, „Kulturpoetik”, S. 320-323. 

28 Wilpert („Volksballade”, in: DERS., Sachwórterbuch der Literatur, S. 8847, hier 
S. 884) charakterisiert die „Volksballade” iiber eine „ganz unheldenhafte, fast familien- 
hafte und z.T. riihrende Haltung". 

27 Pavel Jandćek, „Literatura maleho naroda. K pojeti vertikalni diferenciace v Jung- 
mannovć projektu”, in: Ceskd literatura. 48 (2000), 6, S. 581-591, Jiri Holy, Tke little 
Czech and the Great Czech nation: National identity and the post-communist transjor- 
mation o| society, Cambridge 1996; Jaroslav Opat, „Zur Frage der Identitat, Integritat 
und Integration im Denken T. G. Masaryks”, in: Rudiger Kipke (Hg.), Identitit, [nte- 
gritdt, Integration. Beitrage zur politischen Ideengeschichte Tschechiens, Miinster 1997 
(Tschechien und Mitteleuropa. 2), S. 7-16, hier S. 71. 
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„auregenden und dramatischen Konflikte', welche in den deutschen Bal- 
laden gleichermaBen in aristokratischem und biirgerlichem Milieu stat- 
tfinden, in Bóhmen und Mahren „in landliche und kleinbirgerliche 
Umgebung transponiert werden”, wobei die „Akteure” zumeist zur „na- 
menlosen Landbevólkerung gehóren - Bauern, Hirten, Handwerker" 
sind”'. Die Volksballaden und viele der an Volksballaden (auch an 
Marchen) an- schliegenden Kunstballaden stchen somit der Lebens- und 
Erfahrungs- welt breiter Bevólkerungsschichten nahe. Sie sind auch Erst- 
lesern zuganglich. (Hier sei an die durch Joseph II. fiir den ósterrcichis- 
chen Vielvólkerstaat verfiigte Allgemeine Schulpflicht erinnert.) 

Zu dem allgemeinen Bedingungsrahmen, der eine Verbreitung der 
Ballade - auch in schriftlicher Form - begiinstigen konnte, gchórt etwa 
auch, dass im 19. Jahrhundert kurze und mittellange Texte die gróBten 
Chancen hatten, gedruckt zu werden”. Das hier zusammengetragene 
Mosaik aus Befunden und móglichen Ursachen fir die besondere Stelle 
der Ballade in der tschechischen Literatur ware gewiss um weitere Fak- 
ten und Begriindungszusammenhange zu erganzen. Das kónnte und 
miisste aus dem Spezialwissen einzelner Fachdisziplinen, etwa der For- 
schung zur Volksdichtung oder auch aus der Kompetenz fiir das Oeuvre 
bestimmter einzelner tschechischer Autoren geschehen. 

Mit Blick auf die Forschungslage ist festzustellen, dass eine grund- 
legende Studie zur Stelle der Ballade in der tschechischen Literatur und 
Kultur bislang fehlt. Eine Untersuchung, die der Komplexitat dieses 
Gegenstands gerecht wiirde, misste wahrscheinlich die Form einer 
Monographie haben. Eine solche Untersuchung kónnte auf cine umfan- 
greichere Aufsatzliteratur zuriickgreifen, wie sie u.a. zu Erbens Blumen- 
strau8 und zu cinzelnen Balladen dicser Sammlung, auch zu Wolkers 
sozialen Balladen vorliegt. Bemerkenswert gut ist - auch im internatio- 
nalen Vergleich - die tschechische Volksballade erforscht. Dabci kommt 
Oldrich Sirovatka besonderes Verdienst zu””. 

Der vorliegende Beitrag kann nur cin Ansatz zur SchlieBung ci- 
ner Forschungsliicke scin. Um Transparenz und Nachvollziehbarkeit si- 
cherzustellen, wird im Folgenden zunachst das gattungspoetische Proiil 
der Volksballade, d.h. der „ernsten” Ballade, in Erinnerung gebracht. 
Skizzenhaft seien auch die gattungspoetischen Grundziige der Moritat 

38 Sirovatka, Srovndvaci studie, S. 205. 

39 Jaroslava Janaćkova, Ceskd literatura 19. stoleti. Od Mdchy k Brezinovi, Praha 
1994, S. 23. 

*© Vgl. Anm. 10; s. auch Brednich, „Ballade”, Sp. 1164. 



12 Brigitte Schultze 
 

bzw. des Bankellieds und der Romanze aufgezeigt (Abschnitt II); sodann 
wird der Beginn der Traditionsbildung bis hin zur Viktorka-Ballade in 
Nemcovas Babićka nachgezeichnet; dabei soll es nicht um die vollstan- 
dige Erfassung von Textbestanden und Kontexten, sondern um allge- 
meine Orientierungen und eine exemplarische Betrachtung einzelner Fall- 
beispiele und Textstellen gehen (III); in einem gróBeren Abschnitt wer- 
den Entwicklungen und aufschlussreiche Beispiele bis in die zweite 
Halfte des 20. Jahrhunderts in den Blick genommen. Dabei interessiert 
dann auch die metaphorische Verwendung der Termini „Ballade” und 
„Moritat” (IV). 

II. Gattungspoetische und thematisch-situative Grundziige 
der dominanten typologischen Gruppen 

Auch wenn die Volksballade und ihr nahestehende Spielarten der 
Kunstballade typologisch-klassifikatorisch zu den kleinen epischen For- 
men?*' zahlen, wird zu Recht ihre Teilhabe an der europaischen Gattungs- 
trias - Epik, Lyrik und Dramatik - hervorgehoben*”*. Der hiermit gege- 
bene gattungspoctische Synkretismus kennzeichnet auch die tschechische 
Ballade - im Unterschied zu russischen Volksballaden und balladenahnli- 
chen epischen Liedern etwa mit ihrer gesteigerten Ausschilderung"”". 

Die Teilhabe an der Epik** ist zunachst, und vor allem, dadurch 
gegeben, dass cin Erzahler cin Geschehen einstrangig vom Anfang her 
bis zum Ende darstellt**. Gerade fiir Volksballaden ist eine strafie, óko- 
nomische Wiedergabe des Vorgangs und ein pragnanter Schluss kenn- 

3! Zdena Jelinkovi, Hana Laudova, Hana Podeśvovś, „Lidova a zlidov6l4 pisen ”, 
in: Ceskostovenskd vlastivćda. 3: Lidovd kultura, Praha 1968, S$. 301-350, hier S$. 317; 
Marta Śramkovś, Oldfich Sirovatka, „Nad Ceskymi lidov$mi baladami”, in: DIES., (Hg.), 
Ćeskć lidovć balady, Praha 1983, S. 223-249, hier S. 226. 

32 Kleiner, „Ballada”, S. 196; WeiBert, Ballade, S. 15; s. auch Goethes vielzitierte 
Charakterisierung der Volksballaden als „Ur-Ei” der europaischen Gattungstrias: Jo- 
hann Woligang von Goethe, Goethes Werke. Bd. 41/1. Abt., Weimar 1887-1919, S. 2231. 

33 Oldłich Sirovatka, „Vypravóćsky styl v ćeskć a ruskć baladć”, in: DERS., Srov- 
ndvaci studie, $. 123-136. 

34 Ireneusz Opacki, „Czynniki epickie w strukturze ballady”, in: DERS., Czesław 
Zgorzelski, Ballada, Wrocław, Warszawa, Kraków 1970 (Poetyka. Zarys encyklopedy- 
czny. Gatunki literackie. I. VII, I, 1), S. 9-24; WeiBert, Ballade, Ś. I51., vgl. Brigitte 
Schultze, „Die 'Ballade' in Słowackis Balladyna”, in: Zeitschrift fiir Stawistik. 50 
[2005, 4, im Druck]. 

15 Śramkovś, Sirovśtka, „Nad ćesk$mi lidovymi baładami”, S. 227. 
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zeichnend, wobei die Straffheit durch Auslassung von Vorgangsschritten 
und Motivationszusammenhangen, auch durch sparsame Angaben zu 
den Akteuren und ihrer Lebenswelt erzielt wird”. Auf Teilhabe an der 
Epik verweist auch, dass das Geschehen im Wechsel von Erzahler- und 
Figurenrede vorangetrieben ist. Manche Texte beginnen mit einer Anre- 
de des Erzahlers an seine Zuhórer bzw. Leser. Charakteristisch sind z.B. 
auch Verfahren der Rezeptionslenkung wie rhetorische Fragen zum Ge- 
schehen selbst, Ausrufe und ahnliche Kurzkommentare zum Verhalten 
der erzahlten Figuren. 

Den Anschluss an die Lyrik*” begriinden zunachst Strophengliede- 
rung und Reimbindung, Refrain und refrainahnliche Wiederholungen, 
asthetische Markierungen in der Art vor Alliteration, einfache rhetori- 
sche Figuren wie die Anapher oder die figura etymologica. Gerade in 
der Volksballade stehen auch diese im Zeichen von Ókonomie. Den An- 
schluss an die Lyrik begriinden z.B. auch - persónliche Stimmung mittei- 
lende - monologische Auferungen der Balladenfiguren**. Als 'lyrikty- 
pisch lassen sich auch plótzliche Entschliisse und Handlungsschritte 
sehen, bei denen Hinweise auf die Motivation ausgespart sind. So wird 
etwa die sogenannte Getriebenheit einer Balladengestalt oftmals ohne 
Erwahnung der vorliegenden personlichen Griinde dargeboten**”. 

Die Verbindung zur Grundgattung Drama*” ist zunachst dadurch 
gegeben, dass es in der Ballade um ein Konfliktgeschehen geht, welches 
in knappen, zur Lósung drangenden Szenen bzw. Auftritten ablduft. Zu 
Recht wird die „finalistische Struktur”*'' und die damit zusammenhan- 
gende Zeitnot'* der Balladenhelden betont. Auch die Figurenkonstella- 
tion verweist auf das Drama: Neben aktiven, teilweise geradezu 'hype- 
raktiven, gibt es passive Gestalten, neben Tatern Opfer und bisweilen 
Zuschauer. Die Ablósung einer Situation durch eine andere - durch einen 
Mord oder einen anders begriindeten Tod, dadurch auch, dass eine Ge- 

*8 Wilpert, „Volksballade”, S. 884; Sirovśtka, „Vypravóćsky styl”, S. 123-125. 
97 [reneusz Opacki, „Czynniki liryczne w strukturze ballady”, in: DERS., Zgorzel- 

ski, Ballada, S. 52-82; WeiBert, Ballade, S. 16. 

** Śramkovś, Sirovatka, „Nad ćeskymi lidovymi baladami”, $. 2264. 

** Vgl. Schultze, „Die 'Ballade'" in Słowackis Balladyna”. 

*? [reneusz Opacki, „Czynniki dramatyczne w strukturze ballady”, in: DERS., Zgo- 
rzelski, Ballada, S. 24-52; WeiBert, Ballade, S$. 15. 

*' WeiBert, Ballade, S. 15. 
*> Vgl. Schultze, „Die 'Ballade' in Słowackis Balladyna”. 
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stalt eine andere verlasst - erfolgt zumeist in einer bemerkenswert ra- 
schen, plotzlichen Aktion. 

Es wird zu zeigen sein, dass - wo immer die eine oder andere die- 
ser Teilmengen der Volksballade und ihr nahe stehender Kunstballaden 
fehlt oder deutlich reduziert ist - entweder eine Sonderform der Ballade, 
die offinung zu einer anderen Liedform (beim Fehlen der dramatischen 
Teilmenge und verstarkter Lyrisierung zum lyrischen Lied) oder aber 
asthetische Bedeutungsbildung an der Textfolie der Volksballade oder 
einer ihr nahe stehenden Kunstballade vorliegt. 

Der thematisch-situative Rahmen der Volksballade wird - fiir viele 
Textbeispiele zutreffend - von Sirovatka so charakterisiert: 

Das Hauptthema der Ballade ist das individuelle menschliche Schicksal, der in die 
Schicksalssituation geworiene Mensch; die Ballade projiziert die historischen 
Ereignisse, die nationalen Verhaltnisse und gesellschaftlichen Konflikte, die 
ethnischen Gegensatze und philosophischen Fragen in das intime Leben und 
betrachtet dieses durch das Prisma eines extremen konkreten individuellen 
Schicksals; alles Zeitliche, Ortliche und Mythische bildet nur den Hintergrund 
und Raum des persónlichen Koniliktes**. 

Der Balladenkonflikt riihrt nicht selten daher, dass zwei zueinan- 
der gehorende, fiireinander bestimmte oder zueinander strebende Gestal- 
ten durch eine „dritte Kraft”, einen Schadiger, ins Ungliick getrieben wer- 
den. Die „dritte Kraft” kann eine andere Gestalt, ein Kollektiv oder eine 
Lebenssituation, ggf. auch eine naturmagisch-numinose Kraft sein''. Aus 
naturmagischen Vorstellungen hervorgegangene Gestalten wie Feen, 
Nixen, Wassermanner gehóren dabei eher in die Kunstballade der Vorro- 
mantik oder Romantik, weniger in die Volksballade'*. Eine Ursache fir 
Gefihrdung und persónliches Leid ist u.U. auch in der zentralen Balla- 
dengestalt selbst angesiedelt, als persónliche Triebkraft im weitesten Sin- 
ne: als Liebesverlangen, Sehnsucht nach neuen Erfahrungen, Besitz oder 
Machtstreben usf. Die „dritte Kraft” entfaltet ihre Wirkung vor allem 
dann bzw. kann ihre Wirkung in der Regel nur dann entfalten, wenn 

43 Oldich Sirovśtka, „Stoff und Gattung - Volksballade und Volkserzahlung”, in: 
Fabula. 9 (1968), S. 162-168, hier S. 163. Diese Kurzcharakteristik wird auch von R. W. 
Brednich iibernommen („Ballade”, Sp. 1170). 

4 Maximilian Braun, „Methodisches zum Problem der Volksballade”, in: Erwin 
Koschmieder, DERS. (Hg.), Slavistische Studien zum IV. Internationalen Slavisten- 
kongress in Prag 1968, Miinchen 1968, S. 314-330, hier S. 328f. 

45 Wilpert, „Volksballade”, S. 884. 
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eine Balladengestalt gegen Ordo im wciteren Sinne verstóBt: gegen Ge- 
bote der familiiren Ordnung wie Geschwisterliebe, eheliche Treue, Eltern- 
pilichten, gegen aligemeine sittliche Gebote wie die Treuepflicht, gegen 
religióse Vorschriiten wie die Verpflichtung zum Kirchgang an hohen 
Feiertagen. Hierher gehórt etwa auch, dass der geschiitzte Raum des 
Hauses zur Nachtzeit nicht verlassen werden, dass eine Gestalt niemals 
„zur falschen Zeit am falschen Ort”** sein darf. 

Auch da, wo das Geschehen ausschlieBlich in einem bestimmten 
Raum vor sich geht, ist cine Raumgrenze, hinter welcher Gefahren lau- 
ern, mitgedacht. Diese Grenze kann durch die Instanz des Śchadigers, 
ggf. auch eines von mehreren Schadigern, reprasentiert sein: dadurch, 
dass ciner Balladenfigur falscher Rat erteilt, falsche Versprechungen 
gemacht werden. Unabhangig davon, ob eine Gestalt schuldhaft oder 
ohne eigenes Versagen ins Ungliick gerat, ist das Schicksal unumkchr- 
bar. Weder Reue noch Wohlverhalten vermógen das Unglick aufzuheben. 
Dieses Merkmal der Volksballade steht in der Kunstballade zur Disposi- 
tion: Dort kann das Balladenschicksal, insbesondere der Tod, ggf. abge- 
wendet werden. Auch zeitliche Verhaltnisse, die fiir die Volksballade, 
aber auch fiir andere typologische Muster der Balladenform, gattungs- 
konstitutiv sind*”, sind in manchen Kunstballaden anders angelegt als in 
cinem groBen Teil der Volksballaden: Das Tempo kann verlangsamt, die 
'Getriebenheit" des Helden oder der Heldin geschwicht oder auf cin 
anderes, nicht privat-persónliches Ziel gerichtet sein. Die Folgen eines 
VerstoBes gegen diese oder jene Ordnung werden nicht 'auf der Stelle, 
sondern verzógert, d.h. in einer weiteren Folge von Erzahlsequenzen, 
dargeboten. Hierfiir gibt es in der tschechischen Kunstballade des 19. 
und 20. Jahrhunderts Beispiele. 

Da der Bankelsang bzw. die Moritat - in der in Bohmen und 
Mahren bevorzugten begrifilichen Pragung das „Kramerlied”, kramór- 

** Schultze, Skalicky, „Kulturpoetik”, S. 333. 
"7 Arne Merilai, der die „Entwicklung der estnischen Poesie ohne lyrisch-epische 

Dichtung oder die Ballade" fiir „unvorstellbar” halt, fiir den die Ballade etwas wie ein 
Sammelname ist, welcher „die altfranzósische Ballade, das lyrisch-epische Volkslied und 
die Romanze, Zeitungslied und Bankelsang” enthalt, wahit die Anlage zeitlicher Ver- 
haltnisse als Kriterium zur Abgrenzung der verwandten Formen untereinander („Time 
Models and Classification of the Estonian Ballad”, in: Sigrid Rieuwerts, Helga Stein 
(Hg.), Bridging the Cultural Divide: Our Common Ballad Heritage. 28. Internationale 
Balladenkonferenz der SIEF-Kommission fiir Volksdichtung in Hildesheim, 19-24 07 
1998, Hildesheim, Ziirich, New York 2000 (Veróffentlichungen des Landschaftsverbandes 
Hildesheim e.V. 1), S. 291-310. 
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ską pisen -** zum einen die Herausbildung und weitere Tradierung der 
Kunstballade beeinflusst hat**, zum anderen eine eigenstandige Teil- 
menge der in der tschechischen Literatur 'privilegierten Ballade (vgl. 
Anm. 1l, 22) darstellt, sind auch die gattungspoetischen und thema- 
tisch-situativen Grundziige der Bankellieder etwas eingehender zu cha- 
rakterisieren. Diese Balladenvariante - mit der Verbindung von bildlicher 
Prasentation (gemalten Illustrationen zu Gestalten und Hohepunkten des 
jeweiligen 'sensationellen'" Geschehens), Musikbegleitung (in Form von 
Geigen, halbmechanischen Instrumenten, Zieharmonika, Leierkasten) 
und dem gesungenen. Vortrag eines spektakularen Ereignisses** eine 
friihe multimedia show - ist Bestandteil einer popularen, 'naiven' „Ge- 
meinschaftskultur”*'. Als gleichsam „primare” Form haben diese Binkel- 
lieder wesentliche Impulse fiir die Entstehung einer „sekundaren” Form, 
der parodistisch ausgerichteten Individualdichtung gemaB den gattun- 
gspoetischen Merkmalen des 'naiven' Bankellieds**, gegeben. Diese 
sekundare Schauerballade, Moritat, Burleske Ballade usw. hat auch in 
der tschechischen Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts ein eigenes 
Tradierungsgeschehen ausgebildet, ein Tradierungsgeschehen neben 
demjenigen der ernsten Ballade und der Villon-Ballade**. 

Hier soll zunachst nur die „primare” Form des Bankellieds sowie 
deren anonyme parodistische Fortschreibung interessieren. Fiir sie hat 

48 In der tschechischen Forschung wird neben dem Terminus kramóFskó pisen fiir 
eine Teilmenge des Textbestands z.B. auch derjenige der „Burlesken Ballade” verwendet 
(VEnceslava Bechynovś, „Ceska burleskni balada”, in: Slavia. 43 [1974], S. 314-320). 
Der Begrifi „Moritat” (morytśt) ist bislang kaum lexikalisiert, wird aber von Schriftstel- 
lern als Hinweis auf Systemreferenz bzw. strukturelle Intertextualitat verwendet (z.B. in 
Titeln und Kapiteliiberschriften). 

42 Śramkovś, Sirovatka, „Nad ćesk$mi lidovymi baladami”, S. 227. 

50 Josef V. Scheybal, „Sensationen aus fiinf Jahrhunderten im Bdnkelsang. Beitrag 
zur Geschichte des volkstiimlichen Nachrichtengesanges”, in: DERS., Senzace peti sto- 
leti v kramórskć pisni, Hradec Królovć 1990, S. 383f., hier S. 383. 

5! Leander Petzold, „Binkelsang”, in: Enzyklopidie des Miirchens. |, Sp. 1177-1191, 
hier Sp. 1177, vgl. Sp. 1178f.; Wilpert, „Bankelsang”, S. 65. 

52 Tom Cheesman, „Moritat”, in: Enzyklopidie des Mirchens. 9, Sp. 905-918, 'hier 
Sp. 909f.; vgl. Wilpert, „Bankelsang”, S. 65f., bes. S. 66. 

53 Die Moritat erscheint also nicht als „moderne” Spielart der Balladenform, wel- 
che die zuvor dominante ernste Ballade abgelóst hat. Vgl. Karl Riha, Moritat. Song. 
Binkelsang. Zur Geschichte der modernen Ballade, Gottingen 1965. Die zweite Auflage 
bietet eine Korrektur: Moritat. Binkelsang. Protestballade. Zur Geschichte des enga- 
gierten Liedes in Deutschland, 1975. 
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Josef V. Scheybal aus einem bemerkenswert umfangreichen Repertoire 
60 Beispiele des Zcitraums 1426-1921 veroffentlicht (vgl. Anm. 50)*'. Aus 
Scheybals auf einen breiten thematischen Zuschnitt bedachter Textaus- 
wahl und wciteren Fallbeispielen ergibt sich dieses gattungspoetische 
und thematische Profil: Durch den Łiedvortrag begriindet, gehórt auch 
zum Bankellicd eine gleichmaśige Stropheniorm. Die fiir viele Volksbal- 
laden charakteristischen Distichen sind hier seltener; es dominieren 
Strophen von vier bis zu acht Versen. Anders als die Volksballade, ist 
der Bankelsang nicht durch Teilhabe an allen drei Grundgattungen, son- 
dern durch Bezug zur Epik gekennzeichnet: Das gesamte Ereignis wird 
von cinem Narrator-Berichterstatter vorgetragen, der Figurenrede allen- 
falls bruchstickhaft, in Zitatform, wiedergibt. Zum Vortragsgestus ge- 
hóren direkte Anreden an die Hórer, ggf. eine Einbezichung der Hórer 
durch Ausfihrungen in der Wir-Form. Ein wesentlicher Bestandtcil der 
spezifischen Appellstruktur des Bankellieds sind Wahrheitsbekundungen 
- Beteucrungen, dass das bemerkenswerte Ereignis tatsachlich stattge- 
funden, so und nicht anders geschchen und zu werten ist**. Wahrend bci 
der Volksballade der Verstof gegen eine Ordnung ins Ungliick fiihrt 
(selbst dann, wenn der Verstof unbeabsichtigt oder unvermeidbar ist), 
bietet der Badnkelsang - in dem fraglos gleichialls eine geordnete Welt 
angenommen, tcilwcise sogar entschieden eingefordert wird - unter- 
schiedliche Muster des Umgangs mit dem Ordo-Konzept: das negative 
Beispiel, vor dem gewarnt wird (Klaglicher Abschied zweier Frauens- 
personen, welche sich erdreisten, das goóttliche sowie auch weltliche 
Gesetz zu libertreten ..)* oder das Vorbild, dem gelolgt werden soll 
(etwa den „heldenhaften” russischen Soldaten 1799 Unterstitzung zu 
gewihren: „was sie fordern, gebt herzlich”)*''; manche Bankellieder, 
insbesondere die humoresken oder auch burlesken, sind hinsichtlich einer 
padagogisch-didaktischen Botschaft neutral (ctwa das Neue Lied iiber 

54 - . - + - . .. . - Żu mehreren als 'sensationell' versiandenen historischen Persónlichkeiten und 
Vorgingen gibt es cigenstandige Textcorpora. So hat sich allein zu den Napoleonischen 
Kriegen und der Gestalt Napoleons ein Repertoire herausgebildet, das „in Bruchsticken” 
„noch gegen Ende der I950er Jahre” im Liedbestand der tschechischen Bevólkerung 
verfigbar war. Dazu Jiri Fiala, „Ćeskć kramśfskć pisnć o Napoleonskych valkach”, in: 
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Philologica. 65 (1992), S. 25-32. 

*8 Cheesman, „Moritat”, Sp. 908. 

sę Scheybal, Senzace v peti stoleti, S. 120-122, vgl. S. 385. 

*' Ebd., S$. 155 (Neues Lied zum Lob der heldenmiitigen Russen au] das Licht 
gebracht. 1799, S$. 155£.), vgl. S. 385. 
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die Erddpjel)**. Wahrend religióse Beziige in vielen Volksballaden durch 
Raumzeichen, vor allem durch den Hinweis auf Kirche und Friedhof 
angezeigt sind, finden sich in den Bankelliedern ausfiihrliche Bitt- und 
Dankesformeln an Gott, ebenso mehrstrophige Aussagen zum Lobe Got- 
tes**. Diese Ausfiihrlichkeit stimmt damit iiberein, dass der vorwiegend 
ókonomisch angelegten Volksballade beim Bankellied bemerkenswerte 
Detailfreude gegeniibersteht. Statt einer „finalistischen” Struktur und 
eines straffen Schlusses enthalten viele Bankellieder mehrstrophige Kom- 
mentare, auch den Hinweis, dass weitere Details genannt oder nachgele- 
sen werden kónnten*”. Zu den deutlichen Unterschieden zwischen beiden 
Teilmengen der Ballade zahlen etwa auch die Stilmischungen des 
Bankellieds, z.B. zwischen Norm- und Umgangssprache. Die thematische 
Reichweite des Bankellieds ist anders angelegt und breiter als diejenige 
der Volksballade. Sie reicht von allen nur denkbaren historischen Ereig- 
nissen (Schlachten, Friedensschliissen, Kaiserbesuchen), Morden, Selbst- 
morden und Hexenverbrennungen zu Naturkatastrophen und 'Sensatio- 
nen' wie der Einfiihrung der Kartofiel in Europa. 

Auch wenn die Pradsenz - zunachst der 'naiven, „primaren” Form, 
sodann der parodistischen „sekundaren” Variante und schlieBlich der in 
das populare Repertoire reintegrierten Texte - nicht genau benannt wer- 
den kann, darf die Rolle des Bankellieds bei der Herausbildung des be- 
sonderen Status der Ballade in der tschechischen Literatur und Kultur 
sicher nicht unterschatzt werden. 

Die Romanze war offensichtlich weder am Prozess gattungspoe- 
tischer Innovation noch am Verfahren der Identitatsbekundung beteiligt. 
Nur durch ein relativ begrenztes Repertoire vertreten, gehórt sie den- 
noch in den Kontext, der den Tradierungsprozess der tschechischen Bal- 
lade begiinstigt hat. Bei dieser Spielart der Ballade lasst die gleich- 
maBige Strophik wiederum die Bindung an den Liedvortrag erkennen. 
Wahrend das Bankellied zwanzig und mehr Strophen enthalten kann, ist 
diese lyrisch-epische populare Ballade zumeist deutlich kiirzer. Die epi- 
sche Teilmenge, der Fabelkern, tritt oftmals hinter der lyrischen Textur, 
der Darstellung von Liebessehnsucht und -leid zuriick. Das Thema der 
Romanze ldsst sich in Anlehnung an S.I. Volovas Untersuchungen zur 
russischen Romanze angeben. Es geht um ein „an seiner Liebe leidendes 

58 Ebd., S. 132f., vgl. S. 385. 
59% Ebd., S. 133, vgl. S. 100, 156, 167, 176. 
60 Ebd., S$. 60, 133. 
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Herz”*'. Diese Spielart der Ballade, der Romanze, fiir die es im Einzelfall 
offensichtlich recht verwickelte Entstehungsprozesse aus anonymen Vor- 
lagen wie auch aus Individualdichtung gibt, soll im Weiteren nicht mehr 
interessieren. 

Die vierte zur tschechischen Tradierung gehórende Balladenform, 
die Villon-Ballade, gehórt - beginnend mit der klassischen Moderne - 
vor allem in die erste Halfte des 20. Jahrhunderts. Auf sie wird zuriick- 
zukommen sein (Abschnitt IV). 

III. Die Herausbildung des Tradierungsgeschehens 
vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zu Erbens Kytice 

und Nómcovas Babićka 

Der Begriindungszusammenhang fiir den besonderen Status der 
Ballade in der tschechischen Literatur und Kultur lasst sich wahrschein- 
lich nur annahernd erschlieBen. Offensichtlich ist das zeitliche Zusam- 
mentreffen mehrerer Faktoren zu bedenken. Hier geht es darum, wesent- 
liche Elemente dieses Kontextes aufzuzeigen. Uberdies sollen einige 
wenige Textbeispiele, die in dem Tradierungsgeschehen kanonischen 
Rang gewonnen haben, etwas mehr in den Blick genommen werden. 

Die Kanonisierung der Ballade hangt ohne Frage u.a. damit zu- 
sammen, dass seit Beginn der Nationalen Wiedergeburt, dh. des Wieder- 
anschlusses der tschechischen Literatur an die mitteleuropaische litera- 
rische Entwicklung, neben der Idylle auch die Ballade zu etwas wie einer 
Leitformation wurde. Mit seiner Rezeption der englischen Balladendich- 
tung hatte bekanntlich Herder, einer der Schirmherren der Vorstellung 
von einer tschechischen Sprach- und Kulturnation'**, das Interesse so- 

8! 8. I. Volova, „Poćtika russkogo romansa”, in: Filologiceskie nauki. 2 (1994), S. 
24-31, hier $. 25 - Vónceslava Bechynovś („Ceska burleskni balada”, S. 319) bezeichnet 
ein charakteristisches Beispiel, Pousteunik (Der Einsiedler bzw. Eremit in: Vaclavek, R. 
Smetana [Hg.], Cesky narodni zpeunik. Pisnć ćeskć spolećnosti 19. stoleti, Praha 1949 
[Sebranć spisy. 8], $. 85f.) als „sentimentale Ballade". 

$2 Gudrun Langer, „Austriakische Perspektiven im Werk des tschechischen Ro- 
mantikers Karel Hynek Macha”, in: Gesa von Essen, Horst Turk (Hg.), Unerledigte Ge- 
schichten: Der literarische Umgang mit Nationalitit und Internationalitait, Góttingen 
2000 (Veróffentlichungen aus dem Góttinger Sonderforschungsbereich 529 „Internatio- 
nalitat Nationaler Literaturen”: Serie B, Europaische Literaturen und internationale Pro- 
zesse. 3), S$. 285-302, hier S. 286f. Vgl. Schultze, Skalicky, „Kulturpoetik”, S. 327. 
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wohl an der Ballade als auch an dem Kulturtypus Volksdichtung iber- 
haupt geweckt””. 

Die erste Literatengruppierung der Wiedergeburtszeit, der Kreis um 
Antonin Puchmajer, hatte Herder rezipiert. Er hatte sich iiberdies den 
Góttinger Hain als Vorbild gewahlt, bei dem die Idyllie und die Ballade 
zu den bevorzugten Textsorten zahlten*'. In Anlehnung an dieses Must- 
er fanden dann Balladen in den Almanachen des Puchmajer-Kreises 
(1795-1814) Verbreitung: Tschechische Leser wurden mit Biirgers Lenore 
bzw. Bearbeitungen der Lenore und mit anderen deutschen Kunstbalła- 
den vertraut gemacht**; sie lernten deutsche Balladen und franzósische 
Romanzen kennen - ggf. in Fassungen, die sich an die heimische Tradi- 
tion der Bankellieder anlehnten*'. Man kann davon ausgehen, dass 
gerade zu Beginn der Wiedergeburt vielen Tschechen das Bankellied 
vertrauter war als die ernste Ballade, deren Repertoire offensichtlich 
entschieden begrenzter war als in Landern wie Danemark, England und 
Deutschland. Dass die ernste Ballade weniger 'prasent war, diirfte auch 
damit zusammengehangen haben, dass ihre Stolfe teilweise nur regional 
verbreitet waren”. Neben der kontinuierlichen Verbreitung langst be- 
kannter und der Entstehung neuer Bankellieder - etwa zum Thema der 
Napoleonischen Kriege - kommt somit zunachst dem Wirken des Puch- 
majer-Kreises besondere Bedeutung zu. Ein zweiter fir die Kanonisie- 
rung der Ballade wichtiger Zeitabschnitt waren sicher die ausgehenden 
1830er Jahre mit Ćelakovskys Balladen, insbesondere dem Mustertext 
Toman a lesni panna (Toman und die Waldiee, 1839) bis hin zu Erbens 
Sammlung Kytice (1853) und der in Bożena Nemcovśas Babićka (Die 
Gro$mutter, 1855) enthaltenen 'Viktorka-Ballade. Diese drei Knotenpun- 
kte des Tradierungsgeschehens seien etwas genauer betrachtet. 

$3 Gudrun Langer, „ Weit ritt ich her von Bóhmen': Zur nationalen Transformation 
des Lenorenstofies in der tschechischen Romantik (K. J. Erbens Ballade Svatebni 
kośile)”, in: Zeitschrijt fiir Slawistik. 45 (2000), I, S. 49-72, hier S. 51. 

54 Gudrun Langer, „Babićka contra Ahnfrau: Bożena Nemcovas Babicka als na- 

tionalkulturelle Immatrikulation'””, in: Zeitschrijt [iir slavische Phitologie. 57 (1998), I, 
S. 133-169, hier S. 137. 

*8 Biirgers Lenore nachgebildet ist z.B. Vojtćch Nejedlys Ballade Lenka (Jaroslav 
Vlćek [Hg.], Almanahy Antonina Jaroslava Puchmajera. I, Praha 1917 [ Novoćeskd kni- 
hovna. 2], S. 8-12). 

56 Bechynovś, „Ceska burleskni balada”, S, 314-317. 
67 Dazu z.B. Oldfich Sirovatka, „Roz$ifeni balad s tureckou tematikou v Ćeskć a slo- 

venskć tradici”, in: DERS., Srovndvaci studie, S. 171-182, bes. S. 175. 
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Ćelakovskys Toman und die Waldjee (auch: Waldelfe bzw. -jung- 
frau) ist in mehrfacher Hinsicht eine normerfiillende Kunstballade der 
Vorromantik oder auch Romantik. Die bereits im Titel genannte „dritte 
Kraft”, die Waldiee, kommt, soweit erkennbar, in den tschechischen Volks- 
balladen nicht vor. Mit dieser numinosen Gestalt wird somit das Perso- 
nal der Balladen erweitert. Ćelakovskys Toman enthalt insgesamt głci- 
cherma$en Merkmale der Tradierung wie der Innovation. In vierzehn 
unregelmaBigen Strophen ist dieses Geschchen dargeboten: Am Abend 
vor dem Johannestag drangt es Toman zum Hause des Jigers, zu sei- 
ner Geliebten. Im Davonreiten vernimmt er den Rat seiner Schwester, 
den Eichenwald zu meiden; zunachst halt er sich daran. Am Haus des 
Jagers angekommen, beobachtet er durchs Fenster die Hochzeit seiner 
Geliebten mit einem Anderen. Kopflos reitet er in den Eichenwald, wo 
ihn eine Waldfee auf einer Hirschkuh zunachst umkreist und nach einem 
langeren gemeinsamen Ritt in ihr „Haus” lockt. Am Morgen kehrt das 
Pferd allein zu Tomans Schwester zuriick**. An die Volksballade erin- 
nert die 'Getriebenheit des Helden, die finalistische Struktur, die Wirk- 
samkeit der Formel „zur falschen Zeit am falschen Ort” und auch die 
Eindeutigkeit der „dritten Kraft”. Auch wenn die Teilhabe der Ballade an 
allen drei Grundgattungen gleichfalls bestatigt ist (fir den Bezug zum 
Drama ist z.B. der Repliken- und der Szenenwechscel gegeben), gibt es 
deutliche Unterschiede zu der „scharfen Diktion” der tschechischen Volks- 
ballade"”. Die epische Textur ist dadurch erheblich verstarkt, dass sowohl 
der Ritt des Helden, insbesondere der nachtliche Ritt neben der Waldfee, 
als auch das Hochzeitsfest in mehreren Strophen ausgeschiłdert sind. 
Umfassend ist von asthetischen Markierungen lyrischer Texte Gebrauch 
gemacht, z.B. von rhetorischen Figuren der Wiederholung wie der Epa- 
nalepse („Reich, Schwesterchen, reich das neue/ Batisthemd”)”" und von 
Lautwiederholungen und Klanginstrumentierungen („konik blyska oci- 
ma,/ konik striha uśima” - Das Pferdchen blitzt mit den Augen,/ das 
Pferdchen spitzt die Ohren)”'. Damit wird die Ballade zur episch-ly- 
rischen Ballade geofinet. Der Schrecken, den andere numinose Bałladen 
vermitteln, ist gemildert. Diese innovatorische Tendenz gibt es auch in 
einigen Texten von Erbens Sammlung Kytice. 

** Erantiżek Ladislav Ćelakovsky, Toman a lesni panna, in: DERS., Okhłas pisni 
ruskych. Ohlas pisni ćeskych, Praha 1951, S$. 87-91. 

sa Novśk, Ceskd bałada, $. 7. 

a Ćelakovsky, Toman, $. 87. 

'' Ebd., $. 89. 
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Daneben enthalt diese Sammłung jedoch auch Bałladen, in wel- 
chen Balladenschicksal in ungemilderter Harte dargeboten ist. Erbens 
Blumenstrau8 ist fast eine kleine Enzyklopadie von Realisierungs- 
móglichkeiten der Ballade. Dies diirfite eine wesentliche Ursache dafiir 
sein, dass auch im 21. Jahrhundert der kanonische Status dieser Sam- 
mlung („Kytice in uns”)”* hervorgehoben wird. Dabei ist zu betonen, 
dass Erbens Balladen teilweise die zeittypischen landeriibergreifenden 
Tendenzen der Evolutionierung der Ballade aufnehmen, den „Glauben an 
eine gute und gerechte Weltordnung””” und vor allem die Vorstellung, 
dass Reue und Korrekturen im persónlichen Verhalten ein bóses Balla- 
denschicksal abwenden oder riickgangig machen kónnen'”'. Hierfir kann 
der erste Text der Sammlung, Poklad (Der Schatz) als Beispiel dienen: 
Statt am Ostersonntag dem Lauten der Kirchenglocken zu folgen und 
gleich der ibrigen Dorfbevólkerung den Hiigel zur Kirche hinaulizu- 
gehen, eilt eine junge Dorfbewohnerin mit ihrem Kleinkind zu einem 
Bergwerk, das seine Śchatze nur an diesem einen Tag freigeben soll. 
Die junge Frau rafft das Gold zusammen und lasst ihr Kind in der Eile 
des Aufbruchs im Berg zuriick. Nach einem Jahr der Reue und bangen 
Wartens kann sie ihr Kind zu sich zuriickholen”*. Hier wird die Ordo im 
Mutter-Kind-Bezug fiir einen Augenblick verlassen, dann aber von der 
Mutter selbst wiederhergestellt. Die Verhaltensanderung im Sinne eines 
Reifeprozesses, fur welche in der Volksballade kein Raum gegeben ist, 
wird belohnt. 

Eine solche Lósung ist jedoch nicht in allen Balladen Erbens 
gegeben. Als Beispiel fiir unumkehrbares Balladenschicksał sei Poled- 
nice (Die Mittagsfirau) gewahit, cin Text, den Erben 1834 - ein halbes 
Jahr nach seiner Ubersetzung von Goethes Erlkonig - geschrieben hat. 
Auch in der Mittagsfrau (gemeint ist der weibliche Korndamon) geht es 
um einen Versto8 der Pflichten einer Mutter ihrem Kind gegeniiber: 
Von ihrem drangelnden Kleinkind um die Mittagszeit beim Kochen 
gestórt, ruft die Mutter die numinose Kraft herbei. Wahrend der Vater 
in Goethes Erikonig sein Kind vor den Naturgewalten schiitzen will, tut 

12 Kytice v nas heift ein Sammelband, der an die Erstausgabe im Jahre 1853 
erinnert (Sbornik k 150. vyroći prvniho vydśni basnickć sbirky Karla Jaromira Erbena, 
Jikin 2003). 

73 WeiBert, Ballade, S. 90; vgl. Schultze, Skalicky, „Kulturpoetik”, $. 328. 

14 WeiBert, Ballade, S$. 901; Langer, „ Weit ritt ich”, S. 641. 

75 Karet Jaromir Erben, Poklad, in: Kytice, Praha 1951, S. 10-28. 
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diese Mutter das Falsche zur falschen Zeit - ruft den Damon ausgerech- 
net zur Mittagszeit herbci, wenn diec Sonne im Zenith stcht und die 
Arbeit, das zeigt der heimkehrende Ehemann, ruhen muss. Als die Poled- 
nice das Kind mitnehmen will, driickt die Mutter es an sich und er- 
stickt es dabei''. Durch eigene Śchuld erleidet die Mutter die gróBte 
Strafe, die es geben kann, den Tod ihres Kindes. 

Der Anteil von Erbens Kytice an der spezifischen Kanonisierung 
der Ballade in der tschechischen Literatur und Kultur ist nicht allein 
durch den Facettenreichtum dieser Kunstballaden und die Einbezichung 
slavischen, insbesondere westslavischen Volksglaubens (ein Text gilt dem 
Wassermann) gegeben. Wichtiger ist, dass hier „nationale Identitat 
durch Literatur [konstruiert]”'” wird. Besonders deutlich ist dies in der 
Ballade Svatebni kośile (Das Brauthemd), einer Modellicrung des Leno- 
renstoffes im Sinne gedanklicher Positionen der Wiedergeburt (vgl. Anm. 
63). In Erbens Lenorenfassung folgt die Braut dem als Wiederganger 
herbeigerittenen Brautigam nicht in den Tod. Mit dem Lebenswillen und 
pragmatischen Sinn gerade der wciblichen Gestalten der Wiedergeburts- 
literatur ausgestattet, lasst die Heldin den Untoten zuerst springen 
(„spring und zcig mir den Weg!”)”* und bleibt lebend zuriick. In der Zeit 
fehlender staatlicher Souveranitat gewinnt diese Geste cine besondere 
Bedeutung: An der Ballade wird Uberlebenswillen demonstriert"". 

Etwa an das Ende der Wiedergeburtszeit fallt bereits die Verwen- 
dung von gattungspoetischem Inventar der Ballade in ciner anderen tex- 
tuellen Umsetzung. Die erste systemrelerenziciie Nutzung der Ballade 
liegt wahrscheinlich in Bożena Nómcovas Babićka (Die GroBmutter, 
1855) vor - einem „ŚSchliisseltext”*” der gesamten tschechischen Litera- 

'8 Karel Jaromir Erben, Polednice, in: Kytice, $. 41f. Ahnlich wie die meisten an- 
deren Texte in Erbens Sammlung hat auch dieser in internationalen Balladen-Antholo- 
gien Verbreitung gefunden. Z. B. Karel Jaromir Erben, Die Mittagshexe, in: Euro- 
pdische Balladen, Stuttgart 1967 (Reclams Universal-Bibliothek. 8508-14), S. 255-257. 

"7 Langer, „ Weit ritt ich”, S. 70. 
'* Karel Jaromir Erben, Svatebni kośile, in: Kytice, $. 29-40, hier S. 37. 

'* Langer, „ Weit ritt ich”, S. 54, 57, 63-66. 
80 

Miloś Sedmidubsky, „Das Idyllische im Spannungsield zwischen Kultur und 
U » Natur: Bożena Namcovós Babićka”, in: Andreas Guski (Hg.), Zur Poetik und Rezeplion 

DI 
von Bożena Nćmcovds Babićka, Berlin 1991 (Veroffentlichungen der Abteilung fir sla- 
vische Sprachen und Literaturen des Osteuropainstituts [Slavisches Seminar] an der 
Freien Universitat Berlin. 75), S. 27-79, hier S$. 33; vgl. Langer, „Babićka contra Ahn- 
Irau, S$. 1331, 165. 



94 Brigitte Schultze 
 

tur seit der Nationalen Wiedergeburt. Es geht um die in diesen kanoni- 
schen Text eingelagerte Viktorka-Geschichte, die ein „schauerlich-tragi- 
sches und zugleich erotisches Kontrastprogramm”*' zur dominanten idyl- 
lischen** Weltdarstellung bietet. Der kulturpoetische Status der Ballade 
findet somit u.a. darin eine Bestatigung, dass —- ahnlich wie am Beginn 
der Wiedergeburt, d.h. in den Almanachen des Puchmajer-Kreises - die 
Idylle und die Ballade gemeinsam prasent sind. In Nómcovśs Babicka 
sind diese beiden gattungspoetischen Systeme mit der dazugehórigen 
Weltmodellierung bedeutungsbildend aufeinander bezogen. Die Ballade 
unterlauft die Idylle, stellt ihre Giiltigkeit in Frage: Die Bauerntochter 
Viktorka, die von einem Soldaten, einem „schwarzen Jager”, verfiihrt 
wird, diesem in die Fremde folgt, schwanger zuriickkehrt und dann - als 
Kindsmórderin wahnsinnig geworden - auBerhalb der dórflichen Idylle 
in der Natur lebt, ist, mit Sirovatka formuliert, ein „in die Schicksalssi- 
tuation geworfener Mensch”. Auch wenn die Beziehung der Viktor- 
ka-Geschichte zur Ballade in der Forschung gesehen ist**, wird dieser 
eingelagerte Gegentext zur Idylle in der Regel als Novelle betrachtet**. 
Die fiir das asthetische Angebot des gesamten Textes entscheidende 
Bedeutungsbildung findet jedoch nicht an der Gattungspoetik der Novel- 
le, sondern an derjenigen der Ballade statt. Dabei wird nicht nur die 
Angemessenheit des auf die Idylle gestiitzten Selbstverstandnisses der 
Wiedergeburtszeit, sondern auch die Tauglichkeit der Ballade und ihres 
Ordo-Verstandnisses bei der Darstellung des Menschen in der Welt hin- 
terfragt. Die Viktorka-Geschichte bietet somit zum einen - durch Um- 
deutung des gattungspoetischen Inventars - asthetische Innovation der 
Ballade, zum anderen - durch die geradezu greiibare Kontrastierung 
von Idylle und Ballade - einen Hinweis auf den kulturpoetischen Status 
nicht nur der Idylle, sondern auch der Ballade. Der kulturpoetische Sta- 

$! Langer, „Babićka contra Ahnfrau", S. 147; vgl. S. 148, 161. 
52 Vgl. auch Olga Pośtulkovń, Bożena Nómcovós „Babićka” als biedermeierliche 

Idylle, GieBen 1998. 

$3 Langer, „Babićka contra Ahnfrau”, S$. 138, 148; Pośtulkova, Bożena Nóemcovds 
„Babićka”, S$. 56; vgl. Schultze, Skalicky, „Kulturpoetik”, S. 332-336. 

54 Andreas Guski, „Die Welt als Schrank. Zur Semantik des Raumes in Bożena -. « 
Nómcovas Babićka”, in: DERS. (Hg.), Zur Poetik, S. 148-183, hier S. 167. - Die Tatsa- 
che, dass Viktorkas 'unerhórte Geschichte entgegen der Balladenpoetik nicht chronolo- 
gisch vom Anfang bis zum Ende erzahlt, sondern weitgehend im Riickblick, in der _.. 
Situation miindlichen Erzahlens dargeboten ist, ldsst auch die Interpretation des eingela- * 
gerten Textes als einer Novelle als begriindet erscheinen. 
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tus wird dadurch nochmals affirmiert, dass an das Viktorka-Geschchen 
eine Art Vertreibung des Deutschen aus dem tschechischen Raum ange- 
schlossen ist. Diese Zusammenhange scien etwas mehr veranschaulicht: 
Die Tatsache, dass der gehcimnisvolle „schwarze Jager” Viktorka beim 
Schneiden von Gras auBerhalb des geschiitzten dórilichen Raumes beob- 
achtet'"”, erinnert an die tschechische Volksballade Zabitd sestra (Die 
ermordete Schwester), in der cin „griiner Jager" dem grasschneidenden 
Madchen zuschaut. (Vielleicht liegt also neben dem systemrcferenziellen 
auch cin Einzeltextbezug, bzw. der Bezug auf cinen Stoff, vor.) Der 
Jager ermordet das Madchen, noch che die herbeigerufenen Briider hel- 
fen kónnen**. Sowcit erkennbar, gibt keine der Varianten*” dieser Bal- 
lade das Motiv fir den Mord an. Der Grund lasst sich aber vermuten: 
Das Madchen verweigert sich dem Jager und wird umgebracht. ln der 
Volksballade sind Schadiger und Schuld cindeutig zu bestimmen. Diese 
Eindeutigkcit fehlt dem Viktorka-Geschchen. Dic von dem „schwarzen 
Jager” bis ins Dorf verfolgte Viktorka ist zunachst gleichermaBen ange- 
zogen wie abgestoBen von diesem Verfolger. Die fiir die Volksballade 
charakteristische lineare 'Getriebenhcit' ist durch innere Unruhe, inneres 
Chaos ersetzt. Nachdem Viktorka den Eros als hóchste Erfiillung, die 
Augen des Jagers ałs „Gottes Sonne'** erłebt hat, iiberschreitet sie eine 
weitere Raumgrenze, sucht den mit den ibrigen Soldaten fortgczogenen 
Geliebten in der Fremde. Die Rolle der „dritten Kraft” ist gegeniiber der 
Eindeutigkeit vieler Volksballaden, auch Zabitą sestra, neu gedeutet: 
Dass Viktorka sich - nach dem gescheiterten Versuch einer Verbindung 
mit cinem 'soliden Dorfbewohner - aus der „asexuellen Idyllenwelt"*" 
gelóst und dic Gelahren dieser erotischen Bindung angenommen hat, 
wird nicht verurteilt. Die wahnsinnig Gewordene wird von Schuld frei- 
gesprochen; sie durfte ins Dori zuriickkcehren, wenn sie nur wolite””. Die 

** Bożena Namcovź, Babićka a jinć obrazy ze Żivota, Praha 1957 (Vybrane spisy. 1), 
Kap. VI, S$. 135, 140, 142. (Bei der dritten Begegnung schneidet Viktorka Klee.) 

"8 Zabitć sestra, in: Karel Jaromir Erben (kig.), Prostonarodni ćeskć pisnć a rika- 

dla, Praha "1863, S. 5361. [Lied Nr. 15]. Die Kurzbeschreibung dieses Balladenstofies 
lautet folgendermaBen: „Ein Jager totet ein Madchen im Wald - die Briider haben das 
Ruien des Madchens gehórt, zumeist kommt der jiingste herbeigeritten und bestraft den 
Mórder” (Jelinkovź, Laudovś, Podeśvovą, „Lidovś a zlidovela pisen”, S. 318). 

67 2. B. Zabitd sestra, 5. 537. 

** Nemcova, Babićka, Kap. VI, $. 145. 

** Langer, „Babićka contra Ahnfrau", S. 149. 
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Idylle wird gleichsam fiir die Ballade geoffnet; damit ist eine wahrhafti- 
gere, den Eros und andere 'nichtkontrollierbare Erfahrungen einschlie- 
Bende Welt entworfen, auch eine Welt, die versohnen und integrieren 
will. Viktorka selbst identifiziert sich nicht mit der Weltsicht der Volks- 
ballade von der getóteten Schwester. Sic betrachtet den Jager bzw. Sol- 
daten (vielleicht einen Italiener) nicht als Schadiger, sondern als ihren 
„Burschen”. Sie iiberfallt den Deutschen Schreiber des Schlosses, von 
dem sie annimmt, dass er den Gelicbten „fortgeschafit hat”. Als der von 
Viktorka Bedrangte davonlauft, „trauert ihm niemand nach””'. Hier wird 
somit, wenn auch nur vorsichtig, Identitatsbekundung betrieben: Vertre- 
ter des 'kleinen tschechischen Volkes grenzen sich gegen einen Vertre- 
ter des groBen Deutschland ab. 

In der Viktorka-Geschichte zeichnet sich eine Verwendung der 
Balladenpoetik ab, wie sie im 20. Jahrhundert zum kiinstlerischen Ver- 
fahren wird: Das gattungspoetische Inventar ist als Prisma der Welter- 
kundung genutzt. In Babićka ist sowohl das Bild einer heilen Idyllenwelt 
als auch das eindeutige Weltbild vieler Volksballaden abgewiesen. 
Bereits in der ersten Phase der Balladentradierung zeigt Nómcovą auf, 
wie diese Form erkenntnisstiftend verwendet und dabei vor Erstarrung 
bewahrt werden kann. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts ist die- 
ser Weg zunachst kaum beschritten. Vielmehr wird das Balladenreper- 
toire weiter erganzt - durch tschechische Kunstballaden und durch Bal- 
ladeniibersetzungen aus vielen europaischen Literaturen. 

IV. Zweite Halfte des 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhundert: 

die Ballade als bevorzugtes Medium der Verstandigung 

In der zweiten Halite des 19. Jahrhunderts ist die tschechische 
Ballade vor allem eine bei Rezipienten beliebte und von vielen Schriitstel- 
lern, auch zweit- und drittrangigen, cifrig gelieferte Textsorte””. Wie in 
anderen Landern auch, macht sie eher durch ihre Quantitat denn durch 
gattungspoetische Innovation auf sich aufmerksam””. Dieser Befund be- 
trifft weitgehend auch die Balladen bedeutender Autoren, etwa Jan Neru- 
das*'. Man darf davon ausgehen, dass angesichts dieser Textfiille ein- 

"© Ebd. 
** Nómcovś, Babićka, Kap. VI, S. 155. 
92 Ein Beispiel ist die von Viktor Novśk edierte Sammlung (Anm. I). 

*3_ Vgl. WeiBert, Ballade, $. 901. 
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zelne herausragende gattungspoctische Lósungen gar nicht angemessen 
gewiirdigt worden sind. Den zweifellos bedeutendsten Beitrag zur Tra- 
dierung der Ballade in der tschechischen Literatur und Kultur hat in die- 
sem Zcitraum Jaroslav Vrchlicky geleistet: indem er den Tschechen einer- 
seits systematisch die nordische und die romanische Balladentradition in 
Ubersetzungen, mehr noch in Nachdichtungen”*, zuginglich machte und 
andererscits cigene Balladen, u.a. zu Themen der tschechischen Geschi- 
chte, schuf. Teilwcise wird, wie dies fiir die Phase des Historismus ken- 
nzeichnend ist, gerade diese Form fiir forcierte Identitatsbekundung 
genutzt. Als Beispiel kann die Ballade zu Jan Źiżkas Tod - nicht durch 
einen auBeren, politischen Feind, sondern durch die Pest - gelten: „So 
geschah, was weder der rauberische Deutsche/ noch der Herr von Rom 
vermochten”"*. Dieser Gestus der Abgrenzung wird, soweit erkennbar, 
in den Balladen des 20. Jahrhunderts nicht fortgefiihrt. Es fallt auf, dass 
selbst in der Zeit der klassischen Moderne, in der die Idylle parodistisch 
abgewiesen ist und die tschechische Literatur sich mehr als zuvor trans- 
kulturell verortet, die Ballade weitertradiert wird. 

Fast jeder Vertreter der klassischen Moderne hat auch Balladen 
geschrieben. Gattungspoetische Innovation findet hier vor allem im Kon- 
text der einzelnen Richtungen statt. Dieser Befund gilt dann auch fiir 
das Balladenschaifen der Avantgarde, d.h. von Devćtsil und Poetismus”". 
Neben dem jewciligen Epochenkontext ist selbstverstandlich immer auch 
die Personalpoetik der einzelnen Dichter zu bedenken. Mehrere dieser 
Beitrage zur tschechischen Ballade des 20. Jahrhunderts verdienen eine 
cigenstandige Untersuchung. Hier kónnen nur zwei Aspekte in den Blick 
genommen werden: die Beteiligung ciniger der bedeutendsten Poeten 
am Tradierungsgeschehen und die Nutzung der Balladenpoetik als 
Sonde zur Welterkundung bzw. als Prisma zur Darstellung des Men- 
schen in der Welt**. Bei diesem Verfahren wird nicht nur auf gattungs- 
poetisches Inventar der ernsten Ballade, sondern teilwcise auch auf 
dasjenige des Bankellieds zuriickgegriiten. Uberdies integrieren mehrere 
tschechische Pocten die Villon-Ballade in das Tradierungsgeschehen. 
Dies sei etwas cingchender dargestellt. 

** Jan Neruda, Balady a romance, in: DERS., Basnć , Praha 1923 (Dilo. 1), $. 257-293. 

*5 Z.B. Jarosłav Vrchlicky, Epickć basne , Praha 1949 (Basnickć dilo. 12). 

"8. Jaroslav Vrchlicky, Balada o smrti Jana Żiżky, in. DERS., Epickć basnć, 
S. 408-410. 

57 Dazu Macura, „Balada”, S. 15, 22. 
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In den Zusammenhang der klassischen Moderne gchórt Jiri Ma- 
hens 1909 erschienener Zyklus Balady"”. In diesem aus 20 Villon-Stro- 
phen bestehenden Zyklus wird die Balladentradition zunachst dadurch 
innoviert, dass die thematische Fiille von Villons Aussagen zur Welt in 
die Erkundung eines cinzigen Themas umgewandelt ist: Mahen gestaltet 
allein die Geschichte der Liebe seines Lebens. Polythematik'”* wird zu 
Monothematik''. Es lieBe sich zeigen, wie die Grundorientierungen in 
Raum und Zeit hier im Sinne der europaischen Jahrhundertwende ge- 
staltet sind: Die Gedankenbewegungen verlaufen vom Jetzt in dic Ewig- 
keit, vom Hier in die „Allwelt”**. Der gesamteuropaische Horizont wird 
u.a. am „Kult des Augenblicks”'** deutlich. Die letzte Strophe, die sich im 
Reirain an Villon wendet („Villon, mcin Meister"), beginnt z.B. mit der 
Frage: „Siehst du schon das Reich unserer Augenblicke?'"* Die Aussagen 
des lyrischen Ichs enden nicht bei Hoffnungslosigkeit,; sie lassen immer 
wieder - mit einem vitalistischen Gestus - die Zukunft auischeinen'"". 
Mit Mahens Zyklus wird die Tradierung der Ballade in der tschechi- 
schen Literatur also geoffnet, internationalisiert. 

Das Interesse der Dichter der Moderne an der Ballade findet da- 
rin nochmals eine Bestatigung, dass sich Antonin Sova mit seiner 1915 
edierten Kniha baladickć (Balladenbuch)'”* nachdriicklich „um eine Neu- 
definition dieser Gattung bemiiht”'”. Das gattungspoetische Inventar der 
Ballade (einschlieBlich charakteristischer Situationen, Themen, Signalset- 
zungen zu Raum und Zeit) dient als Mittel zur Darstellung menschlicher 

*8_Vgl. Schultze, Skalicky, „Kulturpoetik”, S. 342-345. 
99 Jifi Mahen, Balady, in. DERS., Lyrika, Praha 1958 (Dito Jifiho Mahena. 7), 

S. 47-71. 

189 Vgl. das Inhaltsverzeichnis zu dieser Untersuchung: Dieter Ingenschay, Alltags- 
welt und Selbsterfahrung. Ballade und Testament bei Deschamps und Vilłon, Miinchen 
1986 (Theorie und Geschichte der Literatur und der schónen Kiinste. 73. Reihe B: Funk- 
tion, Wirkung, Rezeption. NF. 5). 

'2! Studeny, „Dosłov”, S$. 211. 
"92 Mahen, Balady, X, S. 61. 
'23 Theodor Wolpers, „Der Kult des Augenblicks. Ein Kunstprinzip bei Wilde, Con- 

rad und Joyce”, in: Ulrich Mólk (Hg.), Europdische lahrhundertwende. Wissenschaften, 
Literatur und Kunst um 1900, Góttingen 1999, S. 227-250. 

'24 Mahen, Balady, XX, S. 71. 
"> Ebd., X, S. 61. 
128 Antonin Sova, Kniha baladicka. Bósn, Praha 1937 (Spisy Antonina Sovy. 14). 
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Befindlichkeit in der Moderne: zur Darstellung gesteigerter Sensibilitat, 
fundamentaler existentieller Unsicherheit, des Ausgeliefertseins an das 
Un- und Unterbewusste'*. Eine Erschliebung des Deutungsangebots 
dieser teilweise sehr umfangreichen Dichtungen, etwa der Baliade von 
Andelka (Balada o Andćlce)'", setzt Vertrautheit mit der tschechischen 
Volks- und Kunstballade voraus. Der Rezipient muss zugleich mit grund- 
legenden, durch den Epochenkontext bedingten, Umdeutungen des gat- 
tungspoctischen Inventars der Ballade umgehen kónnen'". Eine zu- 
ganglichere Sondierung menschlicher Befindlichkcit, vor allem indivi- 
dueller Lebenssituationen und Śchicksale, liegt dann in Jiri Wolkers 1922 
erschienenen sozialen Balladen, z.B. der Ballade vom ungeborenen bzw. 
nicht geborenen Kind (Balada o nenarozenćm ditett)'', der Ballade 
von den Augen des Heizers (Balada o oćich topićouych)'”, der Ballade 
aus dem Krankenhaus (Balada z nemocnice)'* u.a.m. vor. 

Die Ballade von den Augen des Heizers ist cine Erzahlballade, in 
der die Zeitnot vieler Volks- und Kunstballaden vóllig ausgesetzt ist. In 
einer - erkennbar funktionalen - Folge ungleicher Strophen sowie dem 
Wechsel von Kurz- und Langversen wird die Erblindung des Hecizers 
Antonin in seiner 25jahrigen nachtlichen Arbeit als Heizer eines Kraft- 
werks dargestellt. Dieser 'Prometheus der 1920er Jahre („nur vom 
Menschen entsteht das Licht")''* ist nicht „zur falschen Zeit am falschen 
Ort”, sondern hat sich in jahrelanger Pflichterfiillung fiir die Gemein- 
schaft jede Nacht 'zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufgehalten. Die 
Stelle der balladentypischen Getriebenheit des Helden ist durch Be- 
standigkeit ersetzt. Der Schadiger ist eine Arbeitswelt, die zum Verlust 
des Augenlichts fuhrt. Obwohl er Opfer ist, nicht Tater, wird Antonin 
bestraft: Auf seine vóllige Erblindung folgt cin rascher Tod. Fiir diesen 
Tod wird niemand zur Rechenschait gezogen („Der Arbciter ist ster- 
blich,/ die Arbeit ist lebendig")'*. Neben diesem Balladengeschchen aus 

107 Schamschula, Geschichte der tschechischen Literatur. 2, Ś. 388. 

Dazu Macura, „Balada”, S. 15-19. 
Sova, Kniha baladickd, SŚ. 47-64. 

"2 Macura, „Balada”, S$. 171. 
"JF Wolker, Balada o nenarozenćm diteti, in. DERS., Bdsnć, Praha, 1953, 

S. 105-109; dazu Schultze, Skalicky, „Kulturpoetik”, S. 3421. 

"2 JiFi Wolker, Balada o oćich topićovśch, in: Bdsne, $. 143-146. 
"2 JiFi Wolker, Balada z nemocnice, in: DERS., Bdsne, S$. 159-161. 
114 
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109 

Wolker, Balada o oćich topićovych, S. 143. 
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der Sicht der Gemeinschaft gibt es eine zweite Fabel, welche die - ge- 
wiss etwas enge - Sicht der Frau des Heizers vermittelt: „Warum hat 
der Mensch auf der Welt/ immer zwei Lieben,/ warum ermordet er die 
eine/ und stirbt an der anderen?"”'* In dieser Auslegung ist der Heizer 
selbst ein Schadiger, jemand, der das Gliick seiner Familie „getótet” hat. 
Auch in den anderen Balladen Wolkers entsteht wiederholt dadurch 
ambivalentes Deutungsangebot, dass einzelne Strukturtrager gleichzeitig 
sowohl einen persónlich-privaten als auch einen iiberpersonlich-gemein- 
schaftlichen Kontext haben, zwei Kontexte, die einander ausschliefen 
bzw. auf keine Art miteinander vereint werden kónnen. Auf die Frage 
nach Schuld und Versagen gibt es keine eindeutige Antwort; bisweilen 
stehen mehrere Antworten nebeneinander. In die 1920er Jahre gehóren 
auch mehrere Balladen des Nobelpreistragers Jaroslav Seifert. Jeder die- 
ser Texte stellt im Hinblick auf Nahe oder Distanz zur Tradition eine 
eigene Lósung dar. In Seiferts zwischen 1923 und 1929 entstandenen 
Gedichtsammlungen fehlt die Ballade nur einmal, und zwar in dem 1925 
entstandenen Band Na vlndch TSF (Auf den Wellen von TSF)", d.b. 
dem einzigen Band Seiferts, der uneingeschrankt der Poetik des Poetis- 
mus, somit der tschechischen Spielart der historischen Avantgarde, zuge- 
rechnet wird'*. Nach einer kurzen 'balladenlosen' Zeit folgt schon 1926 
eine Riickbindung an die tschechische Tradition. Die Ballade gehórt wie- 
der zum Formenkanon des Dichters Seifert. 

An dieser Stelle soll allein eine 1928/29 entstandene Ballade 
(Balada)'* interessieren: Ein Erzahler fiihrt die letzte Szene traditionel- 
ler Balladen oder auch Moritaten vor, die Situation nach dem Mord. 
Wahrend in traditionellen Balladen und Moritaten der Mórder bekannt 
zu sein pflegt, geht es hier um einen ungeklarten Kriminalfall: „Er hat 
gemordet, hat nicht gemordet” („Zabil, nezabil”)'** lautet der Eingangs- 

"8 Ebd., S. 145. 
"2 Ebd. 
'!7 Jaroslav Seifert, Suatebni cesta [Na vlnóch TSF], in: DERS., Mesto v slzóch. 

Samd laska. Svatebni cesta. Slavik zpiud Śpatne. Pośtovuni holub, Praha 1989, S. 
99-133. 

''8 Dazu Brigitte Schultze, „Die tschechische Ballade im Zeichen des Poetismus: 
Kulturpoetik, literarische Evolutionierung und Traditionsbruch bei Jaroslav Seifert", in: 
Peter Zajac, Alfrun Kliems, Ute RaBloff (Hg.), Lyrik der Spitmoderne in Ost-Mitteleu- 
ropa, 2005 [im Druck]. 

19 Seifert, Mósto v slzóch, S. 1761. 
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vers. Aus der Ballade, die einen Vorgang chronologisch vom Anfang her 
erzahlt, ist eine analytische Ballade geworden. Die mannliche Gestalt, 
die man gefasst und - ohne ein Gestandnis - ins Gefangnis gesteckt hat, 
bewegt sich nun mit jeweils „drei Schritten” im „Quadrat der Zelle”'*'. 
Damit ist das Balladentempo in Stillstand, die balladentypische lineare 
Bewegung in cine Kreisbewegung verwandelt. Falls der Verhaftete gar 
nicht der Mórder war, ist er buchstablich „zur falschen Zeit am falschen 
Ort” - ein Unschuldiger. In diese Balladen- oder Moritatensituation 
kónnte allein der Mond Aufklarung bringen, der cinzige Zeuge des Ver- 
brechens. Dieser stumme Zeuge ist - im Sinne der Poetik des Poetismus, 
insbesondere des Kubismus - als cin lexikalisches Feld ausgebracht, das 
der Rezipient gleichsam umwandern kann. Mal kommt der Alltagsname 
des Gestirns („mósic'), mal der poetische Name („luna”) in den Blick: 
„Mond” - „Mond” - „Mond” - „Luna-Detektiv” - „Luna” - „Luna” - „Luna” 
- „Vollmond”. Der Mond bleibt stumm. Der Mordfali lasst sich nicht auf- 
klaren. Hier steht die „Welt der Ballade" im Zeichen von Uneindeutig- 
keit, Kreisbewegung und dem Fehlen von Ordnung. Sofern man diesen 
Text als Moritat schen mag ist auch cin gattungspoetisches Grundmerk- 
mal der Moritat fundamental verandert: Aus plakativer Eindeutigkeit ist 
Offenheit und Ambivalenz geworden. Die Welt stellt sich so unzuver- 
lassig dar wie das Mondlicht. In dieser Balłade ist die gattungspoetische 
Innovation, cher noch Dekonstruktion, so wcit vorangetrieben, dass eine 
Restituierung des tradierten gattungspoctischen Inventars kaum denkbar 
scheint. Von den drei Grundgattungen der Volksballade ist nur mehr die 
Lyrik iibriggeblieben. Soweit erkennbar, ist cine derartig weit getriebene 
"Arbeit an der Ballade' cin spezifisches Merkmal der tschechischen Poesie. 

Zu denjenigen Dichtern des Poetismus, die das Tradierungsge- 
schehen der Ballade entscheidend bereichert haben, gehórt ebenfalls 
Vitćzslav Nezval. Wie Mahen hat auch er cinen Zyklus von Villon-Balla- 
den geschalfen: 52 bittere Balladen des ewigen Studenten Robert 
David'*. Anders als Mahen nimmt Nezval Villon jedoch auch im Hin- 
blick auf die thematische Vielfalt zum Vorbild. Nezvals Bceitrag zum 
tschechischen Balladenschaffen geht dabei deutlich uber diesen Zyklus 
von Villon-Balladen hinaus. Er hat eine Reihe weiterer Balladen verfasst, 

"2 Ebd., S. 176. 
"2! Ebd. 
'23_ Vitózslav Nezval, 52 hofkśch balad, in: DERS., Bdsnć, balady a sonety 

ve ćnćho studenta Roberta Davida, Praha 1957 (Dilo. 7), S$. 7-112. 
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darunter auch Fortschreibungen der ernsten Ballade. Auf den besonde- 
ren Status der Ballade in der tschechischen Literatur macht nochmals 
die Sammlung Tschechische Balladen (Ćeskć balady)'** der Jahre 
1949-52 aufmerksam. Dass die Ballade offensichtlich eine bewusst ge- 
wahlte Form ist, die persónliche Nahe, Identitatsbekundung u.a.m. signa- 
lisieren kann bzw. soll, lasst die Ballade vom Tod der Mutter (Balada o 
smrti matky)”* oder auch die Ballade Bei den drei Lilien (U trt Lilit)'*5 
erkennen, in welcher ein Ich-Erzahler sich an den „alten Goethe” wah- 
rend seiner Baderreisen nach Bóhmen erinnert. In diesen Texten, die 
zeitlich mit der Installierung des Sozialistischen Realismus als alleiniger 
Literaturdoktrin zusammenfallen, verwendet Nezval das poetische Mu- 
ster der Erzahlballade. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser 'traditio- 
nalistische Gestus als Zeichen des Widerstands gegen leeres Pathos zu 
lesen ist. 

Soweit erkennbar, ist das mit Normbruch verbundene Denken im 
gattungspoetischen Inventar der Ballade niemals wieder so umfassend 
gewagt worden wie in Seiferts 'poetismusnahen' Texten. Beispiele gat- 
tungspoetischer Innovation lassen sich auch in den Balladen weiterer 
tschechischer Poeten des 20. Jahrhunderts aufzeigen, etwa bei Vladimir 
Holan. Der wesentliche Ertrag der tschechischen Ballade ist offensichtlich 
vom Jahrhundertbeginn bis zu den 1950er Jahren entstanden. 

Das insbesondere in den Beispieltexten Wolkers und Seiferts beob- 
achtete Denken im gattungspoetischen Inventar der Ballade lieBe sich 
auch in Prosawerken und Dramen aufzeigen, die sich systemreferentiell 
auf die Ballade beziehen. Nicht selten werden dann die normativen 
Verhaltnisse der tradierten Volks- oder Kunstballaden in Frage gestellt, 
ggf. sogar abgewiesen. Als Beispiel kann Karel Capeks Erzahlung Die 
Ballade von luraj Cup (Balada o Juraji Cupovi)'** dienen. In dieser Er- 
zahlung, die sich sowohl auf die Kriminalgeschichte als auch auf die 
Ballade bezieht, ermordet ein zutiefst gldubiger Ukrainer eines Karpa- 
tendorfes seine Schwester, weil sie vom „bósen Geist besessen ist” und 

'23 Vitózslav Nezval, Ceskć balady, in: Kridla. Bósne z let 1949-1952, Praha 1952, 
S. 59-82. 

'24 Ebd., S. 73-82. 
'25 Ebd., S. 61-63. 
'2_ Karel Ćapek, Balada o luraji Cupovi, in: DERS., Povidky z jednć a z druhć 

kapsy, Praha 1993, S. 235-240. 
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„Gott” es ihm „befohlen hat”'*'. Als Mórder ist Juraj Cup in der Rolle des 
Schadigers einer Ballade. Dadurch, dass er immer wieder beteuert, auf 
Gottes Befehl gehandelt zu haben, wird auch diesem Gott die Rolle der 
„dritten Kraft” zugeschrieben. Wahrend sich der Mórder traditioneller 
Balladen auBerhalb der Gesellschaft gestellt hat, fordert hier der Mórder 
selbst die Dorfgemeinschaft zu einem gemeinsamen Gebet auf. Er macht 
sich im nachtlichen Schneesturm auf den Weg, um beim Gendarmerie- 
hauptmann einer Kleinstadt Selbstanzeige zu erstatten. Der Weg durch 
den winterlichen Schneesturm ist kein Zeichen von Normversto8, son- 
dern vielmehr von bedingungslosem Gehorsam gegeniiber der weltlichen 
Gerichtsbarkeit'**. 

Es liefen sich weitere Texte nennen, in denen die Ballade oder 
auch das Bankellied bzw. die Moritat in einer Weise zu asthetischer Be- 
deutungsbildung genutzt sind, die eine TexterschlieBung mit Hilfe des 
gattungspoetischen Inventars der Ballade oder auch der Moritat zwin- 
gend macht. Eine hinlanglich erschópfende Untersuchung des Tradie- 
rungsgeschehens zur tschechischen Ballade miisste hier auch die Ver- 
wendung und Innovierung der Moritat im 20. Jahrhundert beriicksichti- 
gen - z.B. in den Stiicken des „Befreiten Theaters' von Voskovec und 
Werich'**. Es sollte auch der tschechische Beitrag zur Balladenoper in 
den Blick genommen werden, zu dessen herausragenden Beispielen 
Vaclav Havels Gauneroper (Żebracka opera)'** und Milan Uhdes Balla- 
de fiir einen Banditen (Balada pro banditu)'*' aus den Jahren 1975/76 
gehóren. 

Neben der systemreferentiellen Verwendung der Ballade wie auch 
der Moritat fallt auch der hdufige metaphorische Gebrauch der Wórter 
balada und morytdt auf. Gerade in nichtwissenschaftlicher Literatur ist 
ein metaphorischer Gebrauch dieser beiden Gattungsbezeichnungen 
selbstverstandlich in vielen Literaturen iiblich. Mit Blick auf die tsche- 
chische Literatur und Kultur ist allerdings eine besondere Frequenz und 
auch die Tatsache bemerkenswert, dass der metaphorische Gebrauch bei- 

'27 Ebd., S. 236. 
'28_Vgl. Schultze, Skalicky, „Kulturpoetik”, S. 343-345. 
Mc Schamschula, Geschichte der tschechischen Literatur. 3, S$. 114-122. 

'30 Ebd., S. 488. 
'3! Milan Uhde, Balada pro banditu, in: DERS., Balada pro banditu a jinć hry 

na zaprenou, Brno 2001, S. 156-211. 
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der Termini auch in wissenschaftlichen Arbeiten vorkommt'**. Es ist 
nicht vóllig auszuschliefen, dass dies eine weitere Spur des Tradierun- 
gsgeschehens der Ballade in der tschechischen Literatur und Kultur ist. 

Der hier vorgestellte Uberblick zu historischen und systematischen 
Aspekten der Ballade in der tschechischen Literatur und Kultur ver- 
diente gewiss einige Erweiterungen und Vertiefungen, fiir die an dieser 
Stelle kein Raum war. Manchen Beispielen, z.B. der Viktorka-Ballade 
und Wolkers oder auch Nezvals Balladen, kann man nur in einer 
eigenstandigen Studie gerecht zu werden versuchen. 

132 Z. B. Jif Hanuś, „Dvć australskć balady. Romany Petera Careyho ćtenarfe ne- 
poteśi śtastnym koncem, ale uhranou stylem”, in: Lidovć noviny (22.11.2003), S. 16; 
Marcel Kabat, „Rozpacita balada o nósili, pyse a odplatć. Do kin piichźzi film F. A. 
Brabce Bolero, natoćeny na motivy problematickćho kriminślniho pfipadu”, in: Lidovć 
noviny (11.4.2004), S. 18; in einer Buchbesprechung wird Jachim Topols Roman Sestra 
(Die Schwester) als „Moritat” ausgewiesen: Ivan Kotrla, „Jachim Topol, Sestra” [Rez.], 
Brno 1994, in: Akord: Revue pro literaturu, umeni a żivot. 21 (1996), 2, S. 102-110, hier 
S. 105. 
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CZESKA BALLADA XIX I XX WIEKU. EWOLUCJA GATUNKOWA I STATUS 
"POETYKI KULTURALNEJ, INTERTEKSTUALNOŚĆ STRUKTURALNA 

I METAFORYCZNE ZASTOSOWANIE TERMINU 

Streszczenie 

Miejsce i rolę ballady, przede wszystkim ballady poważnej, w literaturze czeskiej 
różni się od historii ballady literackiej w wielu innych literaturach europejskich. Od 
końca XVIII wieku, tzn. od początku tzw. Odrodzenia narodowego (Narodni obrozeni) 
w Czechach, ballada - razem z idyllą, częściowo i traktatem - przybrała status 'poetyki 
kulturalnej: kanoniczne ballady i teksty innych rodzajów literackich używających 
systemu gatunkowego ballady pisali tacy wybitni przedstawiciele literatury i kultury 
czeskiej jak F. L. Ćelakovsky, B. Nśmcovź J. K. Erben, J. Vrchlicky, J. Neruda, A. Sova, 
J. Wolker, J. Seifert, V. Nezval, V. Havel i wielu innych. 

W ciągu XIX stulecia (tzn. century of nation building) autorzy czasami używali 
ulubionego gatunku ballady dla konstrukcji, czyli afirmacji tożsamości narodowej; w XX 
wieku zaś ballada jest faworyzowaną formą komunikacji między autorami i czytelnika- 
mi. Szczyt ewolucji ballady czeskiej widoczny jest w tekstach awangardy lat 20. oraz 
30. np. w balladach noblisty Seiferta: system poetycki ballady (koncept niedoczasu, for- 
muła 'błędny czas, błędne miejsce) tutaj funkcjonuje jako sonda dla badania sytuacji 
człowieka wieku XX. 


