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Il s'agit d'une note critique, ródigóe 
en italien, sur cette traduction du Breve 
tractado de Grimalte y Gradissa dń au 
prosateur espagnol Juan de Flores, con- 
tinuation de la Fiammetta de Bocceace. 
La traduction de SŚcóve porte comme 
titre La deplourable fin de Flamete. 
En 155 pages, le professeur Giudici 
rappelle I'historique et la fortune de 
cette petite oeuvre devant la critique: 
fortune peu heureuse, dans la mesure 
ou la Flamete est gónóralement mal 
apprócióe, y compris des scóviens les 
plus convaincus, qui, pour la plupart, 
n*y voient gudre qu'une erreur de jeunes- 
se — profuse, prolixe, voire trop «espa- 
gnole» (Hauvette). 

Enzo Giudici reprend la question. 
Il rappelle d'abord que Iidóe de traduire 
Flores a sans doute ótóć inspiróe 4 Scóve 
par le suceós du rócit espagnol. Il montre 
que d'autres histoires au moins aussi 
bavardes et aussi «espagnoles» jouissaient 
A la meme ópoque d'un sucets apprócia- 
ble; A ce propos, il accorde la plus grande 
attention A la thóse soutenue par M. J. 
Baker: ce qui fait de cette oeuvre un 
rócit manquć, ce n'est pas tant un excós 
(de prolixitó, de gońt «espagnol») qu'une 
rupture. La nouvelle de Boccace laissait 
attendre une vengeance, alors que le 
roman traduit par Scóve modifie com- 
pletement ce climat en aboutissant 4 la 
punition de I'hóroine (p. 14). Il y a ainsi 
un changement de registre, de ton, 
qui constitue une vóritable incohórence, 
et 14 est le dófaut, soutienę Baker. 

Mais pour intóressante qu'elle soit, 
cette thóse n'arrete pas le professeur 
Giudici dans son enqućte. Il s'interroge 
encore sur l insuccós communóment admis 
de la Flamete: «Non pensiamo si possa 
considerare del tutto fallita un'opera che 
ha avuto, bene o male, due edizioni in 
due anni» (p. 15). En somme, il convient 
de rectifier une lógende: si ce ne fut 
certes pas un grand suceżs de librairie, 
on ne saurait sans abus parler de ratage. 
Premiere remise en cause d'idóes regues. 

Le eritique poursuit. Non plus chef- 
d'oeuvre que «best-seller», la Flamete 
vaut mieux que sa róputation. Une 
longue et minutieuse comparaison entre 
le texte espagnol et le texte frangais 

confirme que Scóve, qui devait devenir 
un tres grand poete, fut certes un hispa- 
nisant módioere. Mais le professeur Giu- 
dici souligne que la Flamete ne doit pas 
seulement 6tre considóróe de faęon linguis- 
tique et stylistique, mais aussi d'un 
point de vue esthótique. Et de nouveau, 
sont posós quelques problemes fondamen- 
taux pour lótude et la connaissance de 
Sedve. I1 en ressort que Flamete, beaucoup 
plus que comme une erreur de jeunesse, 
apparait comme la promesse d'accomplis- 
sements futurs: «quella modesta tradu- 
zione abbia rivelato il repertorio interiore 
del poeta e costituito un po” Phumus 
cui egli attingerań in seguito» (p. 49). 
C'est la cohórence de I'oeuvre entióre 
du grand Lyonnais que le eritique italien 
met ainsi en valeur, en procódant A une 
vóritable róestimation de cette oeuvre 
de dóbutant. 

Telles sont quelques-unes des riches- 
ses que l'on peut dócouvrir dans les 
derniers travaux du professeur Giudici. 
Nous ne prótendons pas en avoir ópuisó 
la description dans ce trop bref compte 
rendu. 

Yvonne Bellenger, Paris 

Vilmos Voigt, GLAUBE UND 
INHALT. Drei Studien zur Volksiiber- 
lieferung, Budapest 1976, 120 S$. 

Das Buch erschien als der 15. Band 
der kleinen Schriftenreihe, die als Beitri- 
ge aus verschiedenen Forschungsgebieten 
von der Eótvós Lorand — Universitat 
verlegt werden. Vilmos Voigt, der sich 
schon seit langen Jahren mit der Theorie 
der Folklore beschiftigt, widmet sich 
hier dem Versuch einer gattungsmissigen 
Klassifikation der Sagen (Sagenmotiv — 
Sagentyp — Sagenstoff — Sagentheme — 
Sagenkomplex), 8. 9 —46, der Einleitung 
in die strukturell-morphologischen Erfor- 
schung der Sagen (5. 47 —74) und dem 
Schamanismus als einem Forschungspro- 
blem mit besonderer Riicksicht auf den 
sibirischen Schamanismus (8. 75—98). 
Zur letzten Arbeit ist eine Bibliographie 
mit ungefihr 400 Angaben beigefiigt 
(8. 99—120). 
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In der erstgenannten Studie widmet 
sich der Autor einigen Grundproblemen 
der Saycnkatałogisicrung im Zusatmmen- 
hang mit weniy bearbcitcten Fragen der 
Terminologie. Er befasst sich ausfithrlich 
mit der Katalogisierungsgeschichte von 
Aarne iiber Wesselski, Sydow und Chris- 
tensecn bis zu Propp, Ilonti und Lóvi- 
Strauss. Ihre wissenschaftlichen Erkennt- 
nisse sind zwar in andercn Zusamimen- 
hiingen wertvoll und niitzlich, als Unterla- 
ge fiw cinen Katalog sind sie jedoch 
wenięer anwendbar. Fin strukturel orieu- 
tiecrter Wersuch stehe noch nicht zur 
Verfiigung. Da die Sage cinen Bestandtel 
ihrer kulturellecn Umwelt vorstellt, rnuss 
der Sagenkatalog auch mchrere Kono- 
tationen umfassen und kann nicht nur 
nach den Motiven gegliedert werden. 

Dic Sage ist ein episches Volkspro- 
sagenre, das den isthetischen Gesetzmiis- 
sigkciten und cepischen Eigenttinulich- 
kciten der Volkserzihlung entspricht. 
Zu den Sagen kann man keine blosa 
Glauhens- oder Rituserzihlungen, sowie 
solche Lebenserzihiungen reihen, die 
kcinen iisthetischen Charakter tragen. 
Voigt ist iiberzcugt. dass man zu den 
Sagen nicht ceben das zurcihen kann, 

ras man iblich als Sage iiberlieferte, 
sondern nur solche Folkloreschópfungen, 
die von dem Volke selbst gestaltet wurden. 
Dics zu beantworten ist nicht so schwer, 
indem wir crwigen, dass die Kunst eine 
isthetische Erkennung der Wirklichkeit 
ist. Da zum Schoópfer und Triger der 
Volksdichtung die nicht differenzierte 
Klassengesellschaft geworden ist, stellt 
auch die Folklore eine undifferenzierte 
Anpassung zur Wirklichkeit dar. So 
iniissen wir sowohl Typen, als aueh 
Motivc der Sagen bedenken, weil sie 
historisch unter mehr oder weniger be- 
kaunten Umstinden entstanden. 

Fiir dice kiinstlerische Methode der 
Volksdichtung sind nach Voigt folgende 
Phinomene typisch: hyperbolische phan- 
tastische Schweise ; eine Art Typisierung; 
Ancinanderrcihen gewisser zusammen- 
hingenden Themen in Zyklen; Ausniit- 
zung der „offenen” SŚtile; kein Widespruch 
zwischen dem Inhalt und dem Stil. 

Bei der Analyse der Folklore verfiigen 

wir iiber folgende 6 Kategorien: Motiv, 
Form, ŚStruktur, zentrale Auffassuny, 
integricrende Kategorien und philosopli- 
sehe Kategorien. Das alles kann man 
ausniitzen, sondern fiir cinen Sagenkata- 
łog sind cs nur Teile des (ranzen. Dafiir 
sind namlich vor allem die Kategorien 
des Inhaltes, d.h. Motiv. Tvypus und 
Thema anwendbar. Der Sagenmotiv ist 
nach Voigt die kleinste epische Einhvit 
der kinstlerischen Aneignung der Wir- 
klichkcit, die in sich Trager der istheti- 
schen bBedentungen ist. Der Sagentvpus 
stellt solche Stute der kinstleri- 
schen Ancignung dar, in der das Thema 
der Sage schon in seiner inhaltlichen 
und formalen Wolstandigkeit als Kunst- 
werk erscheint. Der Typus ist cine 
individuelle Schópfung. die órtlich und 
gesellschaftlich determiniert ist; er ent- 
hiilt auch individuelle Vorstellnngen vom 
Leben, Glauben usw. Das Sagenthenia 
(Sarenstoff) bidet die Mirtelstufe zwi- 
schen der Wirklichkeit und dem konzi- 
pierten „Saygentypus”. Es ist die iiber- 
lieferte Individuelle kiinstlerische Sehóp- 

cine 

fung, die keine neue kiinstlerische Meo- 
thode schafit, sondern nur der friiher 
entstandencn folgt und sie in sehr be- 
schrinkten 
dert. Die 
kierung ist also 
Motive. Themen 

Ausser 

und verin- 
Hierarchie fir die Katalogi- 

tolgend: Katalog der 
und Stotffe. 

diesen Katczyorien. die nur 
vercinzclt in solch kompletem Ausmass 
auftreten, muss man fir die mejsten 
Erzihlunygen, die fragmentar und wenig 
kiinstlerisch sind, entsprechende Kate- 
gorien finden. Da der Motiv ceigentlich 
als cin gelegentlichcs, órtlich gebundenes. 
nicht nationales oder internationale Phi- 
nomen vorkommt, und da der Typus — 
zum Untersehied von ihm — ein absieht- 
lich gebildctes und alligemein interessan- 

(irenzen variiert 

tes Kunstwerk ist, entwiirit Voigt „ein 
Sagenkomplex" in Betracht zu nehmen. 
Es ist die Bezcichnung fiir solche Saren- 
kategorie, die durch die gegenscitige 
Verbindung einzelner Elemente und Moti- 
ve charakterisiert werden kann. Diese 
Verbinduny ist noch nicht genug konse- 
quent und stabil und sie entspricht noch 
gering den iisthetischen und Genreregeln 
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des Typus. Die Sagenkoniplexe rcagieren 
uutf tigliche Ereignisse und sind durch 
die unmittelbare Wirklichkeitsbeschrei- 
bung, unorganisierte iisthetische Kompo- 
sition, weiter durch die Verbindung mit 
individuellen Erlebnissen, Glauben und 
Handlungen gekennzeichnet. Ihre Wahr- 
haftigkeit folyt lediglich nicht aus der 
kiinstlerischen Gestaltung, sondern aus 
der unimirtelbaren Konfrontierung mit 
der Wirklichkcit. Dies ist tiir die meisten 
Sagenerziahlungen charakteristisch. 

Man komrut zu folgenden SŚchluas- 
tolgerungen : €8 gibt international bekann- 
te Sagentyvpcn und -komplexe, die man 
sowohl in nationalem. als auch in inter- 
nationalem Ausmass katalogisicren muss; 
die Hierarchie Sayentypen, Sa- 
genkomplexe. Sagenmotive. Da die Sa- 
genkomplexe iisthetisch gewissermassen 
wirkende, epische Ubergangskategorie 
zwischen dem Typus und dem Motiv sind, 
inuss ian sie als existierende Kategorie 
annchmen. Diese Feststellung ist cin der 
hedeutendsten neuen Ergebnisse der Voi- 
gta Sagenforschung. 

FEbenso wichtig ist auch die zweite 
Studie ron der struktur-morphologischen 
Analyse der Sagen. Voigt bring hier 
cine tief fundierte Ubersicht der Metho- 
den und ihrer Anwendungsmóglichkciten 
in der Volksprosa. Ea gibt eine doppelte 
Auffassung der Struktur (in ałlgemcinem 
Sinne gleich dem Textaufbau, in engerem 
Sinne gleich dem Studium der Gestal. 
tung mehreren Strukturen unabhingig 
von anderen Phainomenen) und auch die 
doppelte Anwendung des Terninus Mor- 
phologie (von der Form- und Gcenrebe- 
schrcibung bis zur Auffassung des Kunst- 
werkes als einer Analogie des Lebens 
mit seinen Funktionen, Figuren, Umfor- 
mung...). Die strukturell-morphologi- 
sche Analyse wurde von den 60.er Jahren 
entfaltet (Kóngais, Maranda, Dundes) 
und auch auf den Konferenzen 1963 — 
1966 bchandclt. Intereskant sind die 
Studien der Turkuer Schule (Honko, 
Peutikiinen), die von der Funktion 
iiber Rollentheorie zur Tradition und 
Ókolorie rcichen. Das ist eigentlich der 
Weg von der Struktur zur Tradition und 
Genreanalyse. Spezifische Erfolge erreich- 

wiire: 

te man nach Voigt auf dem Gebiet der 
morphologischen Analvse der diimonolo- 
gischen Sagen in der ĆSSR (Beneś) 
und Ungarn (Kórner). Bedeutende Beitra- 
ge zur der strukturellen Mirehenforschung 
befinden sich im Rahmen der Tartuer 
Schule (Lotman, Toporov. Ivanov) und 
in der Forschungstitigkeit von E. Mele- 
tinskij, der znsammen mit Nekljudov, 
Novik und Segal die Theorie von Propp 
wciterentwiekelt (1969 —1971). Die Er- 
klirung der Existenz der Mediationen, 
der binaren Blócke und der modalen 
Bezichungen bildet bisher die hóchste 
Stufe der strukturell-semantischen Mar- 
chenforsehung. Die Proppsehe Methode 
wird durch die Erforschung der semanti- 
schen Oppositionen zwischen einzelnen 
Figurenfunktionen und zwischen den 
Realien und den Umatinden in der 
Miirchenhandlungen prizisiert. Es ist 
der Weg von der strukturellen Sujettheo- 
rie zum Metasujet und von der forma- 
len Morphologie zu der semiotischen 
oder etrukturell-semantischen Auffassung. 
Gróssere Aufmerksamkeit wird auch 
der Studien von Jolles — Ranke — Liithi — 
Bausinger auf dem Gebiet der Sagen- 
forschung gewidmet, und natiirlich das- 
selbe gilt von der amerikanischen Schule 
(Kóngis, Bascom, Utley, Litzleton...). 

Fiir die konkreten Ergebnisse kónnen 
wir mit Voigt folgendes halten: 

1. Die Sagen (und auch andere 
Volksprosagenres) wurden von neunem 
durchsucht ; ihr Aufbau, Gestaltung. Kom- 

2: . . . munikationsgesetzlichkciten und Uber- 
łeferungswege sind jetzt klarer: man 
muss jedoch gróssere Zabl von Sagen 
usw. einbeitlich analvsiert werden. um 
zu der genauercn Krgebnissen Zu konunen. 

2. Im Vergleich mit anderen Genres 
ist die Sagensyntax und -paradiermatik 
einfacher. Die Zahl der Funktionen und 
der Figuren ist niedriger als in dem 
Mirchen. Binire Blócke von Woerten und 
Handlungen sind dem Mythus ihnlich. So 
kónnten wir fortsctzen. Die Werbindung 
zwischen den Glaubenssagen, Mythen 
und Miirchen ist eben auf _ Grund 
der morphologisch-strukturellen Analvse 
tcicht erkennbar. 

3. Nach Greimas und Maletinskij 



 

bestchen die Sagen in allgemeinecm aus 
3 grossen syntaktischen Einhciten: Ein- 
fiiiruny in die Situation, Verinderung, 
bestitigender Abschluss. Die Transfor- 
mation beschricb am besten (Greimas: 

Natur — Figur 
- m — InfjcAaUs -» ODET -> Kultur — Aufgabe 

plus Kultur - Figur 
RE 

minus Natur -- Wert 

Mit Hilfe einer anderen Modellierung 
(Kongis - Maranda — Lóvi-Strauss) ET- 
klart man die Mediationsformel der 
Sagen. Die Sage ist danach cigentlich 
eine Zwisehenstufe in der Reihe anderer 
(renres. 

Die letzte Śtudie vom SŚchamanis- 
mus urmfasst die historische (bersicht 
und sachliche Kritik ceinzelner For- 
schunysmethoden in diesem Bereich. Da 
es sich vor allem im Sibirien handelt. 
werden wvorerst die gescellschaftlich und 
religionsgeschichtlich orientierte 
tische Beitrage erwihnt, danach folgen 
ethnographisch aufgefasste Arbciten der- 
selben Herkunft, verglcichendc franzó- 
sische, deutscho und ósterrcichische Stu- 
dien und cine Ubersicht der curopi- 
kchen Ergebnisse der Schamanismustor- 
schunę. 

Voigt sucht Antwort auf vier Grund- 
fragen. Er ist der Meinunz, dass der 

nicht zu der ethnischen 
beztimmunę der einzelnen Vólker gecignet 
ist. da er weitaus verbreitet 
cntwickelte sich schon zur ZŹcito der 
Sum mlerstufe der menschlichen Gescell- 
schaft, was fiu seine Klassenkategorien- 
bestimmung und weitere historische Kon- 
skcqucnzen von Wichtigkcit ist; der 
Scharmanismus ist auch keine Relixion, 
was Voigt auf Grund einer Reihe der 
wesentlichen Unterschiede zwischen der 
Religion als einem geregelten Teil dcs 
gescelschaftlichen Bewusstscins und dem 
„Elend” des Schamanisinus erklirt; er 
ist auch keine Religion der Metalzeit, 
sondern ein Phinomen des friiheren 
Neolithikunu. Dies alles kónnen wir mit 
Hilie der ethnographisch, psychologisch. 
folkloristisch (historische und diimonolo- 
gische Sagen) und historisch begriindeten 

sowje- 

Scharnanisius 
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Untersuchungen genauer feststellen. Noch 
dazu bemerkt Voigt, dass manehe neuere 
Methoden noch nicht in ganzem Ausmass 
verwendet wurden. wie cs z.B. iii Rahmen 
der sprachwissenschaftlichen, archioloci- 

und vergleichenden 
kchiehtlich-cthnologvischen = Ergebnisse im 
finnisch-ugrischen Gebiet der Fall isr. 

Glaube und Inhalt — stets dauernde 
Vragen der Ethnosgraphie und Folkloris- 
tik — werden in dem Samuelbuch vom 
Standpunkt der Verbindung der Sagen 
bzw. der Vołkserzihluneen anderer Art 

schen religionsge- 

mit der Wirklichkcit konirontiert. Der 
bedcutendste Beltrag WVoiyts Sagenstu- 
dien beruht auf der bistorischen Einrci- 
huny und Hierarchisierung der bisher von 
niemandem in soleheni Ausmass Zukam- 

Methode- 
problematik und in eigcner Untersuchnug 
mengefassten folkloristisehen 

und typologischer Charakteristik und 
Benennug der Sagenkomplexe. Voixt 
zeigt hiermit eine der wiinstiesten Mózlich- 
kciten der Sagenanalyse., die 
wceitaus weiter bcarbciten und auch ant 
andere ProsacenreR erweitiern kann. Die 
Studie 
schen Erforschunz der Sagen wurde zum 
Unterschied von dem glcichnamiycn Refe- 
rat auf der im Jahre Ł972 in 
abgchaltencen Tagung erzinzt, neu for- 
muliert and aueh die Bibliographie wurde 
imit neuen Studien verbreitert. Auf diese 
Weise bildet das Suumelbuch 
unwegdenkbaren Bestandteil der $agen- 
und der mit ihr gewissermassen verbun- 
denen 
schung. 

InANnN 

von der strukturellmorphologi- 

Freiburg 

einen 

curopiischen Sechamanismustor- 

Bohuslar Beneż, Brno (6S8$R) 

Adam M. Rustowski, ANGIEL.- 

SKA POWIEŚĆ GOTYCKA DOBY 
WIKTORIAŃSKIEJ (ENGLISH Go. 
THIC NOVEL IN THE VWICTORIAN 
AGE). Katowice 1977. 122 pp. Series: 
Prace Naukowe Uniw. Śląskiego w Kato- 
wicach, No. 19Łł. Historia literatury 
(History of Literature). 

A book bv A. M. Rustowski is 
an attempt to rehabilitate English Go- 
thic novel from the period between 


