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PROGRAMMATISCHE AUSGANGSPUNKTE DER ASTHETIK 
DES TSCHECHISCHEN POETISMUS 

GLUCKSAUFFASSUNG UND ANTHROPOLOGISMUS IN DER 
LINKSFREUNDLICHEN AVANTGARDE DER ZWANZIGER JAHRE* 

Zum Andenken an K. Teige und 
an das erste Manifest des Poetismus 
(1924). 

Der tschechische Poetismus, dessen Beginn in die Jahre 1922—1923 
fallt und der nach seinem Aufschwung in den Jahren 1924—1928 und 
die Jahrzehntwende eine Krise erlebte. wirkte sich auf mannigfaltige 
Weise in der tschechischen Kultur nach dem I. Weltkrieg aus -—— und 
zwar sowohl in der schóngeistigen Literatur als auch im Gedankenuut 
der Asthcetik. Er war eine der damaligen linksfreundlichen Avantgarde- 
stirómungen Europas, wollte jedoch kcin bloBes „-ismus”, keine litera- 

* Zgodnie z wolą Autora opracował dr Henryk Pustkowski z Łodzi. Redakcja. 
' Karel Teige, der Verfasser des ersten sog. Manifestes des Poetismus (1924), 

wurde am 13. Dezember 1900 in Prag geboren, wo er auch am 1. Oktober 1951 
starb. Er war der geistige Anfihrer und Anreger der tschechischen Avantgarde 
(des Poetismus und des Surrealismus) der Zwischenkriegszeit. Von ihrer Wiege 
mt dabei, spieltie er darin die Rolle einer theoretischen Koryphie A jour. Seine 
bewunderungsvolle schópferische Potenz vermochte Programme zu schaffen, die 
seiner Zeit vorauseilten und von einem Imaginationsblitz zeugten. Sein Vorhaben, 
die revolutionare Neuromantik mit der konstruktiven rationalisierten Arbeit zu 
.ntegrieren, bereicherte das tschechische Gedankengut der Asthetik um einige 
programmatisch-theoretische Einfalle, wo die Kopplung der freien schópferischen 
Tatigkeit mit der menschlichen Praxis den sich zu wollziehenden revolutioniren 
UmwandlungsprozeB in der Welt vorwegnahm. 

Die vorliegende Skizze ist vor allem Teiges Aufsatz „Poetisinus” (1924, dem 
*'sten Manifest des Poetisinus, gewidmet. Die Interpretation nimmt jedoch 
zuf fruhere Studien Bezug. Vgl.: Oleg Sus, Preni manifest poetismu Karla Teiga, 
„Siovenska literatura” 1964, 11, Nr 4, S. 364 382; Dre studie o atrantgardnim 
antropologismu 1. Poeticisticky modus virendi neboli ćlovekatrorba [in:] Cesty 
K dneżku, hrsg. von Oleg Sus, Brno 1966, S$. 85—109. 

1 — ZŻutgadinenia Rodz. Liter. 
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rische Mode allein sein. Sein Ziel war die Herstellung cines neuen und 
allgemeinen Modus vivendi, die Wiedergeburt einer zeitgerechten Le- 
bens- und Erlebnisweise. eines modernen Lebensstils also. Hiernach sol- 
lte der sog. dichterische Pol, d.h. die Móglichkeit einer freien dsthetischen 
Schópfung, mit dem rationalen menschlichen Handeln des Alltagas. dem 
sog. Konstruktionspoł, in guten Einvernehmen bleiben. 

Das so integral konzipierte Programm des Poetismus liutt cher aut 
cine Lebensphilosophic, auf eine Anthropologie hinaus als auf eine ceny 
gemeinte Asthetik. Darauf hat bereits F. X. Śalda. der Parteiganger dos 
Poetismus — wie er sich selber nannte — in seinen tiefgrundigen Ana- 
lysen aufmerksam gemacht. In K. Teiges Interpretation war der Poetis- 
mus eine Methode, die allerlei Grenzen zwischen Leben und Dichtuns 
wegschafft. Der irdische Mensch, der Vertreter der materialstischen 
Zivilisation, losgelóst von der Tyrannei der Transzendenz. sollte ersi 
durch die Dichtung in allen seinen Erlebnissen zu den wahren Urkrii- 
ten zuriickfinden, um damit — ohne jede Vermittlung — „ein blolier 
Lebensstrom, eine bloBe Głlut, eine Explosion, ein jadher Sprung und 
ein unberechenbarer Akt” zu werden (F. X. Śalda)?. Diese reine. cige- 
nartige und zielbewuGte Poesie ist kein muBiges Nirwana oder Flucht 
in die Irrealitat. Sie ist im Grunde ein Lebensquell. seine vaiierende 
Expression, vitale Kraft ( F. X. Salda). Wenn wir vom Poetismus al 
einem vitalistischen Strom sprechen. der den Willen der Wiedergeburt 
einer lebendigen Moralitit projiziert. sollen wir ihn nicht auf den cinen 
Pol des an und fiir sich zweispurigen Programms cinengen. niimlich 
auf den Poetismus verstanden als reine .„Poetizitat”. sondern es mub 
zugleich auf sein Gegenteil, aber auch Symbioseelement, d.h. der Kon- 
struktionspol, mit einbczogen werden 3. 

Der so integrierte Poetismus soll mithin als eine strukturelle Erschei- 
nung gesehen. analysiert. gewertet oder kritisiert werden. Dies bezieht 

 

2F. X. Śalda, Krdsnd literatura ceskd c prirnim desetileti republiky. Saldir 
zapisnik 2. 1929—1930, Nr. 5 (1929), S. 136. 

sWenn es um terminologische Fragen geht, so muB man zwischen derxu 
Poetismus im weiteren (P) und im engeren Sinne (P,ł unterscheiden. Der Poe- 
tismus (P) als spezifisches progranumatisches System ist fur die Koexisienz zweier 

Pole -—— des Poetismus im engeren Sinne (P,) und des Konstruktiwisimus -- cha- 
rakteristisch. Der Poetisnmius im engeren Sinne (Byl --t auf die dzi: nierende 
„reine” poetische Funktion (oder -— allgemeiner gesaet o - dsthetische Funktion: 
beschrankt, die von auBeradsthetischen Funktionen - gemeint sind etwa 1deoie- 
gische, politische und andere rationał systematisierte „Inhalte” -- losgelost ist. 
Spater gehen die beiden Subklassen des Poetismus eine Kontamination (P--P;) ein. 
Dies liegt daran, daB K. Teige sein erstes Manifest des Poetismus vom Jahre 1924 
nur mit dem Wort „Poetismus” bezeichnete und in seinem Gebrauch nicht kon- 
sequent war. Diese terminologische Vagheit — von Teige selbst unbewuBt veran- 
laBt — dauert bis auf den heutigen Tag an. Andererseits aber spricht Teige iiber 
die beiden Teilbereiche des Poetismus meistens so. daf man sie jeweils ganz 
genau dem Kontext entnehmen kann — leider nicht imnter. 
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sich ebenfalls auf den Poetismus „in theoria”. Eine strukturelle Ana- 
lyse wire demzufolge angemessener — weder apologetisch noch mit 
Vor- bzw. Urteilen derer behaftet, die ihn lediglich negierten. Einer 
objektiven Analyse sollen auch die Manifeste des Poetismus unterzogen 
werden, weil sie von all dem durchdrungen sind, was die Nachkriegs- 
welle der avantgardistischen Proklamationen mit sich brachte: radikale 
Vereinfachung, Enthymematizitit (liickenhafter Syllogismus), Kontami- 
nation, terminologische Unscharfe, gedankliche Vorwegnahme, iiberge- 
naue Analyse, metaphorische Artikulation, Uberspitztheit, Pathos und 
okkasionelle Utopie, aber auch Freude iiber auslósende Geistesabenteuer, 
fir die ebenfalls gilt: flat ubi vult 4. Zur Zeit ihrer Entstehung waren 
diese Manifeste den jeweiligen partikularen Poetiken sowie den jeweils 
miteinander konkurrierenden kiinstlerischen Ideologien untergeordnet. 
Im folgenden móchten wir in einem GrundriG auf einige mehr oder we- 
niger bekannte oder gar in Vergessenheit geratene Sachen hinweisen, 
die sich bei Karel Teige bereits zum Beginn der zwanziger Jahre erken- 
nen lassen. 

Vieles davon kommt heute nach einer langen Pause wieder und wirkt 
mitunter originell, wahrend die damaligen Entdecker und Bahnbrecher 
dem Schweigen und Vergessen preisgegeben sind. 

Der Poetismus ging seine sonderbaren Wege, die sich im Kontext 
der linksfreundlichen Avantgarde Europas der zwanziger Jahre durch 
eine bewunderungsvolle Haltung auszeichneten. Hier sollten die ratio- 
nalisierende Konstruktion einer neuen Welt und die menschliche Emp- 
findsamkeit sowie der ausgelóste asthetische Sinn fiir Gliick und An- 
nehmlichkeit einander begegnen. Die programmatische Zweispurigkeit 
des revolutioniren Konstruktivismus (integriert mit neuer rationaler 
Organisation der materiallen und gesellschaftlichen Welt) und der rei- 
nen Poetizitat, die zu den Sinnen, zur Emotion und zur Phantasie griff 
(um die auBerrationalen Bediirfnisse, insbesondere die nach der Freiheit, 
zu befriedigen) — diese Zweispurigkeit also bedeutet, daB tschechische 
Theoretiker gleich nach dem I. Weltkrieg mit kiihnen, bis dahin nicht 
gewagten Absichten schwanger gegangen sind. Der rationale, funktio- 
nale Plan der Weltkonstruktion sollte mit dem Reich der freien Dich- 
tung, der reinen Lyrik eine Fusion eingóhen. Es ist merkwiirdig, daB 
andere linksfreundliche Avantgardestrómungen Europas cher auf die 
Elemente der Funktionalitit, der Zielbewuftheit und der Sachlichkeit 
NnNN————— 

4 Diese „manifesthafte” Manier der Avantgarde kann auch eine produktive 
Funktion haben, und zwar dann, wenn die begrifflichen Reduktionen — gleich- 
sam Aufblitzen eines Blitzgerdtes — die zugespitzten dialektischen Relationen 
umso besser erscheinen lassen. Weil dabai elementare Sachen zum Vorschein 
kommen, falit die sog. Pseudokomplikation weg, jene opportunistische Kopplung 
allerlei Dinge, die differente Meinungen schlichten sollte, um dadurch eine schein- 
bare Geschlossenheit vorzutaduschen. 
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(das ist in Deutschland wie auch in der UdSSR der Fall) Gewicht legen 
und vom „freien Lyrismus” Abstand nehmen. Der Schwerpunkt ver- 
lagert sich also auf einen der Pole, die sich in der Tschechoslowakei har- 
monisch die Waage halten. Auch der franzósische Surrealismus. wie er 
1924 im ersten Manifest Andre Bretons zum Vorschein kommt, ist deut- 
lich „einpolig”. Er nimmt eine andere Stellung cin als LEF (Levyj tront 
isskustv) und sowjetische Konstruktivisten, indem er die Elemente her- 
vorhebt, die sich dem Verstand, der Zielbewubtheit und der Rwealitat 
entzichen. 

Nur der tschechische Poetismus bemuhte sich harmlos und womóg- 
lich naiv — dafir aber aufrichtig — die Einheit der Gegensitze wie- 
der herzustellen. Dieser Versuch, auch wenn nicht vollendet, bleibt bis 
auf den heutigen Tag ein Memento, cine Lehre und eine verlockende 
Idee. Bald versóhnte, bałd wieder aufgespaltene Antinomien von Arbeit 
und Gliick, Utilitat und dsthetischer Freiheit, PlanmaDigkeit und unbe- 
grenztem Phantasiespiel, Vernunft und Empfidsamkeit, Unterordnung 
und Freiheit kommen immer wieder zuriiek, dringen in die Kunst und 
in die Theorie ein. 

Vor knapp fiinfzig Jahren (1924) erschien in der letzten Doppel- 
nummer der Zeitschrift „Host” das programmatische Studium Karel 
Teiges „Poetismus”, alsbald „erstes Manifest des Poetismus" genannt5. 

Der Poetismus hatte selbstverstindlich scine programmatische Ast- 
hetik, deren Ansatze bis in die Jahre 1922-—-23 zuriickreichen -— ein 
prithcoretisches Stadium also. Diese Asthetik war cin Ausdruck inne- 
rer Verlagerungen in der Poesie und Kunst. getragen von der jungen 
tschechischen Avantgardebewegung. 

Es sei am Rande hinzugefugt. dal) man sich davor hiiten sollte, das 
Gesamtbild der friuhen Poetismus als cinen Dualismus vom passiven, 
sybaritischen. .reinen'” Kunstschaffen (Poetismus im engeren Sinne) 
cinerseits und aktiver. utilitaristischer Arbeit (Konstruktivismus) ande- 
rerscits verstanden wissen zu wollen. Dies wdre eine vieł zu simple 
Betrachtungsweise. Es geht darum, daG die Asthetik des Poetismus in 
allen beiden Teilbereichen im gleichen Mabe dynamisch auf die spezi- 
fische Lebensaktivitat hinarbeiten wollte. Die programmatische Konzep- 
tion des Poetismus wollte die Kunst entideologisieren, verzichtete aber 

SK. Teige, Poetismus, „Host” 3, 1923—1924, Nr. 9—10 (Juli 1924), 5. 197 -— 
207. In der Buchausgabe vom Jahre 1927 ist das Entstehungsdatum das Ma- 
nuskriptes enthalten: Mai 1924. Vgl. K. Teige, Statba a bdseń, Praha 13927: 
Poetismus, S$. 159—166 (Das Manifest „Poetismus” wurde nachher abgedruckt in 
Karel Teiges Sammelband Svet stavby a bódsnć. Studia z dracdtych let) Vybor 
z dila, hrsg. von J.Brabec, V. Effenberger, K. Chvatik, R. Kalivoda, Bd. 1, Praha 
1966, S. 121-128 (fortan == Sret statby a Ddsne). Ein weiterer Abdruck: in der 
Anthologie Avrantgarda znamd a neznimd 1. Od proletarskeho umeni k poetismu 
1919--1924, Praha 1971, S. 554--561 (fortan = „rantgarda zndmd a neznamda 1). 
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nicht au! den Grundstein der damaligen tschechischen (und nicht nur 
der tschechischen allein) Avantgardeisthetik: auf das Postulat der un- 
mittelbaren dvnamischen Werbindung zur Rcalitit, zum anderen aber 
auch zum Betrachter dieser tinfachen „lyrischen' Korrelation zwischen 
Xunst und Loben. Kinstier und Konsument. Dies mag paradox anmu- 
ten, dem war es uber so. Und eben in Bczueę aul das Postulat dor akti- 
ven. ja. Sogat bragmatischen Asthetik werden jene angeblich vermitteln- 
den -—- wohl abrr kcine ciniachen! - - Medien in Form von Gedanken, 
:dcen, Welianschauungen. Moral. Erzichung usw. von tschcechischen Poe- 
tisten fur kistorisch iberlebt und in dor zcitgenóssischen Welt fir un- 
żanktional gchalten. 

Dem Kunstschaffen Lebenszuge, eine besondere Art Modus virendi, 
bcimessen zu wollen, wiirde zugleich bedcuten, das Leben selbst. seine 
asthetische Expression, auf GenuB, Annehmlichkciten, also auf „leichte” 

Elemente cinzuengen. Teiges Manifest schenkt dieser hedonistischen Sin- 
nesisthetik besondere Aufmerksamkeit. 

Was ist eigentlich die Kunst des Poctismus? 
Nichts ius lyrisch-piastische Gemiutsbewegung liber das Bild des zejt- 

£genossischen Lebens. Nichts als Liebe zum Leben und zu seinen Phadnonienen, 

Lcidenschaften, Modernolatrien -- um Umberto Boccioni zu Worte konunen 
zu ijassen. Nichts als Gliick, Liebe und Poesie, Wundersachen, die man nicht 
erstehen kann. die aber zugleicht nicht von der Art sind, daB rnan ihretwe- 
gen ul Leben kormmen sollte. Nichts als Freude, Faszination und mutti- 
plrierter optiinistischer Głaube an die Schónheit des Lebens. Nichts ais 
unimittelbare Ninnesdaten. Nichts als Zwitvertrcib. Nichts als Melodie des 
Herzens. Kultur emes wundervolien Geiste-blitzes. Der Poetismus will das 
Leben zun. Wergnusungsunternehinen werden lassen *. 

Daraus Iettet Teige sein lebenspnilosophisches Credo ab. wonach das 
cinzig und allein asthetische Manifest im Grunde cine Proklamation 
neuer ..Technik", Moral und Phiłosophie des Lebens darstolit: 

Der Poetismus ist vor allen Dingen ein Modus rirendi. Er resultiert aus 
dein Leben und ist zugleich seine Sinnerfiliung. Er ist Erbauer eines alige- 
'neincn Gliucks der Menschheit, ihres guten Wohlibefindens., er ist Ubernational 
und pazifistisch. Das Gliick ist eine gemiitliche Wohnung, ein Obdach, aber 
auch Liebe. Vergniigung, Lachen und Tanżen. Es ist eine erhabene Erziehung. 
Fin Lebensstimulus, Er beseitigt Niedergeschlanegenhcit, Sorgen und Trauer. 

Es ist eine sittliche und geistige Hygiene 7. 

Im Jahre 1924 ist Teige somit ein Felizitologe! Er ist cin Praktiker 
und ein Thcorctiker des Menschengliieks sowie des zcitgenóssischen Epi- 
xurismus. auch wenn er in seinen Anschauungen nicht gerade auf die 
Prazision bedacht ist. Kein Wunder. dali weder ihm noch seinen Artge- 

*K. Teige, Poetismus, „Host” 3. le, 5. 200: K. Teige, Śret starby 
a bdsnć 1, S. 123, Arantgarda znómd a nezndmd |, S. 55%. 

*K. Teige, Poetismus, aaO., S. 202; K. Teige. Ścet stacby a bdsne 
1, S. 126; Arantgarda zndmd a neżnamd 1, S$. 59 Aby. 
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nossen aus der Gruppierung der revolutioniren Kinstler ..Devetsil" ge- 
lungen ist, die Forderung nach dem Glick mit der ideellen Folgerichtig- 
keit und mit dem oft in iibertriebener Form — les extremes se tou- 
chent! — postulierten Kampf in Verbindung zu bringen, worauf viele 
revolutionare Kunsttheoretiker vom Proletkult bis hin zur extremisti- 
schen RAPP (Rossijskaja associacija proletarskich pisatelej) auf der 
Charkower Konferenz 1930 bestanden. 

Die Lebenskategorie bei Teige ist auferdem entzweit und dieser 
Dualismus signalisiert bereits eine Alienation des Menschen. Es geht 
um die Aufspaltung tagtagliche Arbeit freic schópferische Arbeit. Alle 
bciden sollten koexistieren. Der schlichte Anthropologismus was ge- 
neigt, hier eine reibungslose Symbiose anzunehmen. In dieser Situation 
wird das Glucklichsein in der Aufregung, im Sensationellen und in der 
Sinnlichkeit ersehen. Dies sei gleichsam der sicbente Ruhetag nach den 
sechs Tagen der Anstrengung, die von der Vernunft, Zielbewubtheit 
und Niichternheit regiert wird. Nach Teige greift das Manifest des Poe- 
tismus in jenen ersten Bereich ein, um Gefiihle, Freude und Phantasie 
aufrechtzuerhalten. Der andere Bereich wird den rationalen Prinzipien 
dcs Konstruktivismus anheimgestellt. einer Methode der Utilitit und des 
Aufbaus des Sozialismus. 

So ist der beriihmte Dualismus in Tciges Auffassung der Zielsctzuny 
des Poetismus, der im weiteren Sinne beide Pole umfafGt. 

Die „alte” Kunst wird zwar in den zwanziger Jahren in ganz Europa 
von der jungen Avantgarde pompós fiir tot erklirt, verliBt aber noch 
nicht ginzlich die Biihne. Teige und Vaclavek hatten also das Nach- 
sehen. Als sie versuchten, der Kunst und der Dichtung ihre gesellschafi- 
liche Funktion zu benchmen, waren sie nicht etwa im Begriff, den be- 
ruchtigten Elfenbeinturm zu errichten. All das, was es ihnen im reinen 
Kunstschaffen angetan hat, wolltensie im vervielfachten Malice auf die 
aktive funktionałe Tatigkeit, auf den Aufbau, auf die ..Konstruktion" 
einer neuen Gesellschaft und einer neuen Welt iibertragen. Sie strebten 
cine konsequente Arbeitsteilung an, sie haben reine isthetische Aktivi- 
tat und utilitaristische Gestaltung der realen Welt voneinander getrennt. 
Sie ahnten indessen nicht, daG die von ihnen angestrebte funktionale 
Reinheit nolens volens alte europiische Theoreme der formalen Asthe- 
tik. so etwa bei Kant und Herbart, nachahmt. Ein solcher Vergleich ist 
zugegebenermaben nur eine schematische Analogie,. denn der Sinn des 
von den Poetisten durchgefiihrten radikalen Aktes der ..Reinigung" war 
neu und spezifisch. Sie waren keine Formalisten alten Schlages, sie 
kreierten nicht „schóne Gegenstinde” aus statischen Relationen, eben 
aus „Formen”. 

Ihre Asthetik war im Grunde von lebensphilosophischer Art, parado- 
xerweise also war sie ausgesprochen „substanz- und ideenhaltig". Das 
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gróDte Paradoxon bestand darin, daB der konkrete Bedarf an Emotion 
und Sinnlichkeit — eine Art hygienische Korroktur des von sinnioser 
gesellschaftlicher Organisation entstellten Lebens — mit „reinen”, for- 
malen Mitteln, frei von jedem tendenziósen, thematischen Gehalt, ge- 
deckt werden sollte. Die Devise der tschechischen Poetisten heiBt Un- 
mittelbarkeit: weg von jeder begrifflichen, ideologischen, politischen, 
ethischen Vermittlung. Diese Unmittelbarkeit bildet jedoch eine spe- 
zifische Form śsthetischer Aktivitat. Jene Aktivititskonzeption der Poe- 
tisten erwichst aus der Reflexion iiber die bisherigen Kriseerscheinun- 
gen in der Kunst; est werden neue Fragen gestellt, die an den akademi- 
schen Vorstellungen iiber Funktionen der Kust ritteln. 

Der Zusammenprall des „Alten” und des im Manifest verkindeten 
„ŃNeuen' war randalierend, aber nicht reklamehaft. Uniibersehbar war 
darin vor allem die Schnsucht nach einer Integration mit der Gegen- 
wart. mit der Welt der „neuen” Kunst, diec — wie es bereits I. Eren- 
burg glaubte — bald aufhórt, Kunst zu sein. Das Prinzip, nach dem die 
Kunst mit ihrer Zeit einhergehen soll, ist ein Wahrzeichen der links- 
freundlichen Avantgarde in der Tschechoslowakei. ihr Glaubensbekennt- 
nis. auch wenn es mitunter voreilig und nicht durchdacht genug wir- 
ken mag. und vom heutigen Standpunkte aus sogar als riihrend, naiv 
und lacherlich angeschen werden kann, war allenfals schr aufrichtig. 
Boi Teige heift es 1920 folgendermafen: 

„.dlie Gegenwart, die ein Privileg, eine Errungenschaft, einen Fortschritt 
bedeutet, ist keine ephemerische Erscheinung, sondern impliziert eine 
Entwicklung, die auf die Vervollikommnune abzielt *. 

Die Integrierung mit der Gegenwart war nicht das einzige Prinzip 
des Poetismus. Diese Integrierung wird von einer zweiten, komplemen- 
tdren und syntetisierenden Tendenz begleitet. die der dem tschechischen 
Poetismus nachgesagten Formalisierung entgegenwirkt. Es geht um die 
manifestierte Bestrebung. die so umgestaltete Kunst aufs ncue dem Le- 
ben einzuverleiben. Der Professionalismus der „Fachleute” sollte damit 
zugrunde gchen. Der Poetismus erschópft sich nicht nur in der Asthe- 
tik. sondern auch in sciner Lebensphilosophie. Deshalb strebt Teige, ge- 
nauso wie andere avantgardistische Protagonisten des .Devetsil”, eine 
Kunst der Lebens an: 

Wenn die neue Kunst und das, was wir als Poetismus bezeichnen, eine 
Kunst des Lebens darstellt, also daruber reflektiert, wie man leben und das 
Leben geniefen soll, dann muB sie so offensichtlich, so vergniigend und so 
zuganglich sein wie Sport, Liebe, Wein und sonstige Annehmlichkeiten. Sie 

SK. Teige, Foto kino film, [in:| „Żivot” (Bd. 2) Note umóni -- kon- 
strukce — Soudobd intelektudlni akticita, hrsg. von J. Krejcar, Praha 1922, S. 154, 
abgedruckt [in:] K. Teige, Sret stavby a bdsnć 1, S$. 66—67. 
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soll keine Beschaftigung, sondern cher ein aligemeiner Bedarf sein. Jede 
einzelne Leben, das moralisch gełebt werden will, also Lachen, Gliick, L:e>2 
und Wiirde sein eigen nennen móchte, kann ohne das nicht auskonucon 
Ein professioneller Kunstier ist heute ein Anachronisinuus, in gewissen Sznze 
eine Anomalie (Das erste Manifest des Poetismus)?. 

 

Der springende Punkt des tschechischen Poetismus ist im Grunde ze- 
nommen eine auf neue Weise postulierte Lebensphilosophie, eine optimist:sche 
Felizitologie tanzenden Schrittes und eine neue praktische Sittlichkeit. D:e 
neue Kunst, d.h. die Dichtkunst iiberhaupt, soil ins Leben h'neindrinzżen. 
stets ihre Ufer iberschreiten und in vielschichtigen Strom der Gegenwa:: 
aufgehen ", 

 

Nicht umsonst entdeckon Karel Teige und der Dichter Jaroslav 5-- 
fert samtliche „Wunder der Welt”. Im ersten Manifest des Poetismus 
neibt es dazu: 

 Die neue unerforschie und głlanzende S5chóonheit der Welt ist die Tocz. 
4 des gegenwart'sen Leben Sie ist nicht uus einer asihetrschen Spoekusut:   oder aus romiantischen Kabinettredanken e wachset. sonaern todas 

einer zieibewulbten, diszip.inierten SŚchópfune und dev teenschiichen Lebens- 

aktivitat 1. 

Soll das eine neue S$ymbiose der asthetischen Elemente mit den „men- 
schlichen” Elementen, mit der aktuellen Wirklichkeit und mit dem L-- 
ben Uuberhaupt bedeuten? Das schon. Aber die hier manifestierte Inte- 
gration hat auch ihre Paradoxien: der Bestrebung nach der Uberschrei- 
tung enger Grenzen der professionellen Kunst widerspricht zur gleichen 
Zeit eine tiefe, raffinierte und sublimierte schópferischc Botadtigung. c-- 
nauso wie ihr schópferische Experimente, schliefilich Kulturschaffena: 
selbst zuwiderlaufen. Ziele des Poetismus sind die des Sisyphus: was 
aufhóren soll, Kunst zu sein, wird erst recht Kunst, — zunachst an*r- 
kannt, dann gefórdert, bis sie Schule macht, also zum ..-ismus" schlech- 
thin wird. 

Diese Gefahr wird von den Poetisten lediglich geahnt, sie sind sich 
dessen noch nicht bewufBt; Beweise dafir kann man im zweiten Ma- 
nifest des Poetismus von 1928 finden 12, Dies leuchtet cin, warum der 
zweite, dominierende Zug der tschechischen Avantgarde, ihre Loben- 
sphilosophie, im Gurnde vernachlaBigt und eklektisch. man móchte sa- 

*K. Teige, Poetismus, aa.O., S. 188; K. Teige, Svet starby a bds'ć. 
5.121; Avantgarda zndmd a nezndmd |, S$. 554—555. 

» K. Teige, Malifstu£ a poesie, „Disk”, 1923, Nr. 1 (Dezember 1923), S. Żu: 
Acantgarda zndimd a nezndmd 1, S. 496. 

u K. Teige, Poetismus, aa.O., S. 198-—-199; K. Teige, Svet stacby a bd> "e 
1,5.122; Arantgarda znamd a nezndmd 1, S. 554— 555. 

13 K. Teige, Manifest poetismu, „ReD” 1, 1927—1928, Nr. 9 uJuni luża,. 
S. 317—336 (vgl. insbesondere S. 317); K. Teige, Srót starby a bdsne |, S. 323— 
359 (insbesondere S. 323); Avantgarda zndmó a nezndmd Vrchol a krize poetismu 
1925— 1928, Praha 1972, S. 557—593 (insbesondere S. 557 - -558). 
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gen: iiberwuchert bleibt. Der „dilettantische, praktische, schmackhafte 
und stilvolle Eklektismus” wird zwar gerne zugegeben (so im ersten Ma- 
nifest), darin ist aber der naive Glaube enthalten, daB von der neu 
kreierten Weltanschauung etwa der Marxismus profitieren kónnte und 
daG sie selber zu einer Art ,„„Lebensatmosphare” werden kann. 

Was bleibt vom Poetismus iibrig, wenn die Kritiker die iiberlebten 
ideologischen, poetischen, mimetischen, erzieherischen und ethischen 
Funktionen ausmerzen? Ubrig bleibt die Wende zum Menschen, der 
Anthropologismus mit seinen „reinen”, auch wenn selektionsbedirftigen 
Elementen. Im grofen und ganzen geht es um jene „verborgene Irra- 
tionalitat”, die von der Wissenschaft verschmiiht wird. Der vom Lebens-- 
sprudel in allen seinen Aspekten zehrende Poetismus ist eben imstande, 
die Rationalitat, den Konstruktivismus mit der Irrationalitit auszusóh- 
nen %, 

Der Poetismus ist demzufolge nicht nur eine bestimmte Art Leben- 
sphilosophie, aber zugleich auch eine bestimmte Konzeption des Men- 
schen — er hat anthropologische Grundlagen. Das soll man nicht aus 
den Augen verlieren, wenn man die beiden Manifeste von 1924 und von 
1928 (mit einem Nachtrag von 1930) in ihrem organischen Zusammen- 
hang richtig verstehen will. Bis auf den heutigen Tag besteht die Gefahr 
einer „Asthetisierung” der tschechischen Avantgarde (genauso wie frii- 
her — aber auch weiterhin — die Gefahr einer „Ideologisierung” be- 
stand). Das anthropologische Element wird im ersten Manifest Teiges 
nur rahmenhaft skizziert, dadurch gewinnt es aber an Durchsichtigkeit, 
wirkt provokatorischer. Hier vollzieht sich gerade der Ubergang von 
der kiimpferischen und disziplinierten proletarischen Dichtung zur Fe- 
lizitologia, von der soziologischen Dominante zur Anthropologie. Kur- 
zum: der Ubergang vom Aufbau einer sozialen Struktur der Revolu- 
tion zum neuen zeitgenóssischen Menschentyp. Dies hat bereits 1927— 
1928 der hervorragendste tschechische Kritiker F. X. Salda eingesehen. 
Das menschliche Leben wird dabei als fróhliches Lachen, Gliick, Liebe 
und Wiirde verstanden. In der tschechischen Avantgarde nach dem I. 
Weltkriege wird damit zum ersten Mal der Versuch unternommen, fe- 
lizitologische Kategorien des menschlichen Lebens mit den Theorien 
einer linksfreundlichen Asthetik in Eintracht zu bringen. Unter den Poe- 
tisten was es K. Teige, der diesen Versuch als erster wagte. Die Schaf- 
iung solch einer linksfreundlichen avantgardistischen Felizitologie in 
aesthetica mit dynamischen (nicht passiven) hedonistischen Ziigen ist 
eine merkwirdige Sache, die man bei uns wie auch in Europa iiber- 
haupt so leicht vergift. Es waren die Poetisten, die iisthetische Annehm- 
lichkeiten und Lebensgenuf, wie sie dem Lebensstil des XX. Jahrhun- 

 

3 K. Teige, Poetismus, a.a.0.,.S. 199; K. Teige, Svet stavby a bdsnć 1, 
S. 123; Avantgarda znadma a neznimó, S. 556. 
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derts entsprechen sollten, rehabilitiert haben und dabei viel Sinn fir 
Humor aufbrachten. Das darf man nicht vergessen. Eines steht fest: ihre 
Anthropologie einer gliicklichen Lebensplanung hebt durch ihre hedoni- 
stische Akzente ganz bestimmte menschliche Wesenskrafte hervor. Wohl- 
bemerkt- es geht fast um diesclben Kriifte, die in der marxistischen 
Asthetick schon seit der II. Internationalen nahczu traditionell einge- 
diimpft oder falsch interpretiert wurden. 

Der dichterische Genuf mit seiner lustigen Spontaneitit geht mit 
dem Aufleben der Kategorie des Spiels und der Unterhaltung in der 
tschechischen Theorie des Poetismus cinher. Damit hingt auch die Aul- 
fassung der schópferischen Tatigkeit als freier Kreation. und nicht nur 
der Reproduktion bzw. Widerspiegelung der sog. Realitiit zasammen. 
Der Poetismus erweitert damit den Begriff des schópferischen Aktes. 
Nach Teige sei die Poesie das Produkt einer freien menschlichen Tiitie- 
keit, die auf asthetische Funktionen hinausliuft; sie lasse sich nicht einem 
bestimmten literarischen Genre oder einer Gattung zuordnen., sie entzic- 
he sich jeglichen genologischen Einordnungsversuchen. denn sie se: 
ein Ausdruck menschlicher Kreativitit und iberwindet die Grenzen des 
Notwendigen. 

In diesem Sinne ist die Poesie cin unerlaBliches Element der men- 
schlichen Selbstbefreiung, ein Vorhof des Freihcitsparadieses (es ist ein 
utopischer antizipierender Wachtraum der Poetisten). 

Im Nachwort zur Monographie Styrski und Toyen stellt Teige. vin 
Surrealist von 1937. fest: 

Poesie bedeutet nicht nur gebundene Rede, also Poesie vom literarischen 
Standpunkte her. Poesie ist keine Reimschmiederei, sondern cin elektrischer 
Funke, mit dessen Hilfe der Mensch seine Gefihle zum Ausdruck bringt. 
Sie ist in all dem enthaiten, wies den menschlichen Geist auslóst; nicht nur 
auf Kungstgefielde beschrankt, ist sie organisch mit all dem verbunden, wa- 
den menschlichen Geist auslóst, sie ist Freiheit und ein Weg zur Freiheit, 
eine Funktion der Revoltie und der Revolution ''. 

In der originellen (primadren) Fassung des Poetismus Teiges wird 
die Pocsie als Expression und Stimulierung des Lebens, und durch die 
Vermittling des Lebens als Funktion freier Kreativitit aufgefaft. Aber 
auch hier gibt es keine deutliche Markierungslinie, keine festgelegte 
Grenze. die das ..Lebenhafte” und .Nicht-Leben-hafte”, das Freic und 
Nicht-Frcie auseinanderhalten wirde. Denn warum sollten z.B. inhalt- 
liche, kommunikative oder erkenntnishafte Funktionen eines Kunstwer- 
kes aus dem Reich der „frcien” Aktivitit a priori verbannt werden? 

UK. Teige, Nachwort zur Monographie Śtyrsky a Toyen. Praha 1938, 
S. 192 (mit dem Datum: September 1937 verschen), abgedruckt unter den: origi- 
nellen Manuskripttitel Od artificielismu k surrealismu, [in:| K. Teiges Buch 
Zópasy a smysl modernt trorby. Studie z tficdtych let (Vyber z dila, Bd. 2) Praha 
1969, S. 556. 
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Sie waren es doch, die die Sehnsucht nach einer tieleren Ergriindung 
der Welt, nach dem Verstehen und der Macht liber dieselbe haben auf- 
kommen lassen, um dadurch die Grenzen der menschlichen Freiheit 
weiter zu riicken und den Menschen von der Last der Notwendigkeit 
zu befreien. Geschieht das nicht durch die poetische Funktion oder min- 
destens durch die ideologische Komponente der Kunstwerke? Sind das 
nicht Bestandteile einer wirklichen. konkreten Lebenstotalitiit? Sollten 
wir sie verschmahen? Wer wire geneigt, diese Fragen schlechterdings 
negativ zu bcantworten? Somit bedeutet das, dali auch die poetistische 
„Weltanschauung” liber ihre besonderen Apriorismen verfiigt (welche 
kunstlerische Ideologic oder welches Manifest bzw. Programm der zwan- 
z.ger Jahre hat sie denn nicht?). 

Diese Weltanschauung beruht auf einer Deformierung des aus Leben 
und Frcihcit bestehenden konkreten Ganzen. Aus ihrer Dialektik wer- 
den bestimmte polarisierte Gegensitze etabliert. Der Hang zum Gegen- 
satzlichen kommt sehr deutlich im ersten Manifest Tciges von 1924 zum 
Vorschein. Dies ist Uberhaupt cin charakteristischer Zug der tschechi- 
schen Avantgarde im allgemeinen, und ihres „Anfihrers” im beson- 
aeren. 

Hicr begegnen sich also der Kollektivismus und die Rationalitiit mit 
«:nem Hang zum individuellen LebensgenuG, der Alltag mit dem Feier- 
tag. der Burger mit dem Dichter. Im Grunde handelt es sich um keine 
wirklich neu etblierten Gegensatze. Sie wurden bercits von der biirger- 
ichen Gesellschaft des XIX. Jh. zum Kanon cerkliirt, und die erste ro- 
z.antische Generation machte sie zum Gegenstand der Revolte. Die Ori- 
einalitat des avantgardistischen Programms der tschechischen Poetisten 
beruht darauf., daf sie nach einer theoretischen Fundierung der schópfe- 
rischen Koexistenz dieser Gegensitze suchten. Das Ergebnis war die 
Entdeckung einer inneren Kohision, die cin Nebencinander der verm- 
eintlichen Gegenpole im gemeinsamen Gespann gar nótig machte. Es 
zing also um keine Uberwindung der Gegensiitze. Sie existierten neben- 
und gegencinander in einer wunderschónen Futurologie, die Ideale ver- 
sprach und eine alligemeine Harmonie im herbcigewiinschten „Freiheit- 
sparadies” vortiuschte. 

Es entsteht eine paradoxe Situation: der auf die Aktivitit bedachte 
Poetismus steckt in cinem polarisierten Fluidum — selber gespalten, 
will er alles vereinigen. Das Gefiihl der Zerrissenheit wird er nicht los. 
Denn „in heutiger Zeit ist es von Bedeutung, widerwiirtige psycholo- 
gische Kontraste erleben zu kónnen. Tyrannei der Totalitit. Wir spii- 
ren das Bedurfnis individueller Freiheit. Nach den sechs Tagen der 
Arbcit und der Weltschaffung ist die Schónheit der sicbente Tag der 
Seele". Der letzte Satz O. Biezinas eignet sich gut fir die Pointierung 
des Werhaltnisses zwischen dem Poetismus und dem Konstruktivismus. 
Einst lebte der Mensch als arbeitender Biirger, nunmehr will er als cine 
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Person. als Dichter leben (Teiges erstes Manifest) 5. Karel Trige hat <0- 
mit erste zweicinige — wenn auch nur vereinfachte Projektion d-= 
zweidimensionełlen Menschen der Arbeit und zugleich der freien Kunst 
geschaffen. Das Verhiltnis zwischen dem Birger" und dem „Dichtez" 
sieht im groben Entwurf Teiges so aus: dor trstere schajft eine kuz 
struktive. materielle und gesellschaftliche Basis" fir sene „Krone 
und komplementire Erganzung — den Dichter-Poetisten ". 

 

 Dem anthropologischen Poetismus — fiir den der Mensch das Ma 
aller Dinge ist -—- geht es also nicht nur um cin asthetisches Proeramnz 
1930 sagte Teige ganz deutlich: er wolle einen neuen Menschen. ein n 
neucn Menschentyp kreieren. Daher riihrt auch jene Akzentuierin. 
hygienischer und eubiotischer Funktionen der Kunst. Die herbcigewixs- 
schte neue Gesellschaft braucht einen neuen und harmonischen Mes- 
schentyp — cinen totalen Menschen mit neuen Trieben. mu ujret 
neuen Kórper. mit neuen Sinnen, mit neuer Scele F. Der Poetismus D:-- 
tet an sich cine utopische, futurologische Vision des Menschen. Doshaib 
mufb eine jede tiefere Analyse der Manifeste des tschechischen Poet:=- 
mus letzten Endes darauf stohen, was wir vorhin .„„Anthropolowie” — - 
nannt haben. Die Integration mit der Gegenwart ist vigentlich e:n> 
Integration des Menschen selbst. seine „Totalisierung". So ist der poet.- 
stische Sinn ciner immancnten Humanisierung des Menschen durct 
sinnliches Wahrnehmungsvermógen, die Finbildungskraft im weiteren 
Sinne mit cingeschlossen, durch Gemiitsbewegung und Expression. D: - 
se Konzeption. die zugegebenermaben zahlreiche utopisch-neuromant:- 
sche Ziige (im Sinne der revoltierten Romantik) aufweist. ist jedoch nichi 
herkómmiich altromantisch. Sie ist zuglcich auch aggressiv zivilisations- 
iórdernd in ihrer Bejahung der industriellen Gesellschaft. Kein Wun- 
der. dali Teiges Programm bestimmte Aspekte iiberschitzt. andere wie- 
der unterschitzt. Hervorgchoben wird der psvcholocisch-biologische usd 
der aligemein isthetisch-anthropologische Aspekt zuunsunsten des <- 
zialen und des soziologischen Aspektos im engeren Sinne. Wir halien 
iest: Der Poetismus ist etwas mehr als die mit einer gewissen kunstie- 
rischen Praxis der tschechischen Avantgarde aus der Zeit um 1900 ver- 
bundene programmatische Asthetik. Scine Konzeption des Kunstscha:- 
iens. wie sie bereits im ersten Manifest vorliegt. ist von einer mod--r- 

15 K. Teige, Poetismus, „łłost” 3 lic. str. 199. 
16.K. Teige, ebenda. 

UK. Teige, Bdsćn, svćt, ćlorek, „Zvórokruh”, 1, 1930, 5. 13. K. Te:. 
Sret starvby a bósnć, S$. 496 (Dicse Abhandluns Teiges stelit cieentlich die Suis. „e 
seines poetischen Programms dar und weist den Wes zum Surrealistzus. Deshub 
hat Teige diesen Aufsatz als zweiten Teil des abschlieBenden Kapitels Poesie 0 
pet smyslu, Ćili druhy manifest poetismu in dem Buch Sret ktery ront (O hupr- 
ru, cłownach a dadaistach), Praha 1930 (eigtl. 1931), S. 222-237 mit ungeschloszen 
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nen Vorstellung liber einen neuen Menschentyp durchdrungen. Dieses 
Programm fithlt sich nicht jener Tradition verpflichtet, die den tsche- 
chischen Nationalcharakter in der Atmosphire der Niichterheit und des 
sesunden Menschenverstandes hat kułtivieren lassen. Junge Poetisten 
waren der Tradition abhold gesinnt. Nicht zu vergessen ist die unter- 
haltsame Aktivitatskonzeption in diesem Programm. Hier setzt das ein. 
was man am besten — und viellvicht cin bilichen ketzerisch — eine 
anterhaltsame Revolte in vita et artibus nennen kónnte. Dieser herbci- 
gewinschten lachenden Welt konnte ein saduerlich grinsendes Gesicht 
der grauen Theorie nicht gefallen und deshalb gibt sich der junge Tei- 
zr mit dem zcitgenóssischen Marxismus samt Humor zufrieden. Am Ran- 
de gesagt: War es nicht eine cinsame und aufiergewóhnliche Probe, in 
die Welt der Ideen, bei denen Karl Marx Pate gestanden hat, Freude 
zu pflanzen?* Das Manifest des Poetismus von 1924 ist samit ein erster 
Versuch der Problematisierung der Welt vom dsthetischen wie auch 
vom praktischen Gesichtspunkt aus: ćs galt innerhalb der allumfassen- 
den Funktionsaufteilung ein Modus vitendi zu finden und einen neuen 
Menschen des XX. Jh. — einen zweidimensionellen — zu erfinden. Im 
brsagten Programm ist auch ein moralisches Pathos verborgen, das auf 
der ,„Reinigung” beruht. Besondere Bedeutung kommt hier der Entdec- 
kung und der Erneuerung, der Wiedergeburt origineller Quellen poeti- 
scher Schópfung zu. Der Reinheit der Ausdrucksmittel, der Funktionen 
und der Ziele, der Vermeidung jeglicher Mischung, fast nach einem 
tereinfachten soziologischen Schema vorgenommener fetischistischer 
Funktionsaufteilug. Es sind zwar deutlich zugespitzte Losungen, dabei 
aber zielen sie einerseits auf die móglich grófte Intensitat und unmit- 
telbare Erkenntniskonzentration ab (sog. „Poesie”), andererseits sind sie 
auf eine móglichst tendenzióse ZweckmaBigkeit und positivistische Wir- 
kung ausgerichtet (der Funktionalismus jener .„Konstruktion” entspricht 
dem puristisch-neupositivistischen signum temporis). Die Poetisten schre- 
ckten ver ciner ..Mischung" zurick. Dagegen wandte sich sciner Zeit 
auch der verbannte tschechische Philosoph des radikalen Egosolipsis- 
mus, Ladislav Klima. Das Hybridische, jene „gróGte Dirne”, ckelte sie 
an. (Ihr Programm kónnte mit dem Postulat der Kunstreinigung vergli- 
chen werden, wie sie 1924, zur Zeit des ersten Manifestes des Poctis- 
mus und des Surrcalismus. Jose Ortega y Gasset gesehen hat. Ortega 
v Gasset verfolgte jedoch andere Ziele. Davon hat man damals in der 
Tschechei nicht gewufdt. Teiges Poetismus — wie gesagt — stellte Arbeit 
und freie Kunst, Verstand und Emotionalitit nicht absolut gegenuber). 
All das kam sukzessiv mit der Kristallisierung des theoretischen Mo- 
dells der poctistisch-konstruktivischen S$ymbiose zum Vorschein. Bald 
hat Teige die Uberschncidung bcider Flichen cingesehen. Er strebte 
zuniichst cine Koexistenz, eine spezifische Kopplung an, wo die beiden 
Komponenten ihre eigenen Wege gingen, zugleich aber mit- und ne- 
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beneinander. Dies war cinc Kraft. aber auch eine Schwiche des ersten 
Manifestes Teiges. 

Das Bild cines ..zweidimensionellen Menschen” im rein philosophi- 
schen Sinne hat zuvor Karel Kosik in seinem Buch ..Diałektik des Kon- 
kreten” entworfen (ich spreche hier nich vom Poetismus). Die Trennuny 
der menschlichen Aktivitat in die Arbeit (Notwendigkeitsphaire) und in 
die schópferische Betadtigung (Freiheitssphare) gehe in der Arbeitsproble- 
matik vóllig auf. Die besagte Trennung sei historisch bedingt und be- 
ruhe auf der Erkenntnis mehrerer Arbeitsformen sowie auf der Arbeit- 
steilung. Die akzeptierte Arbeitsteilung bedeutet fur ihn ein spezilisches 
Merkmal der menschlichen Arbeit. Der Mensch kónne die Notwendic- 
keitssphidre nicht verlassen, lasse sie aber zugleich transzendent werden. 
Hier werden reale Móglichkeiten und die Hoffnung auf die Realisie- 
rung eigener Freiheit erzeugt. „Andererseits ist es aber verstandlich. 
daB die romantische Verabsolutierung der Traiume, der Einbildung und 
der Poesie von ihrem treuen Doppelginger. dem Arbeitsfanatismus. be- 
gleitet wird, der alle historisch bedingten Produktionsformen umładt 
und sich in der Trennung der Arbeit von den Annehmlichkeiten (Freu- 
den, Gliick und Wonnen) realisiert” 18, 

Das Zitat von Kosik geht gleichsam auf das poetistische Programm 
zu. Teige wollte jedoch einer starren Polaritit seiner Konzeption vor- 
beugen. Heute verbliifft diese Behauptung nicht mehr — und wenn 
schon, dann nur neue tschechische ,,Teigologen”. Man denke z.B. an 
Vratislav Effenberger, den erfahrenen Kritiker und Herausgeber K. Tei- 
ges Schriften. Der Werdegang des poetistischen Systems Teiges wird 
von Effenberger folgendermaBen charakterisiert: 

Das theoretische Konstruktions- und Dichtungsmodell, in dem unver- 
kennbar Appollinaires Konflikt von Ordnung und Abenteuer sowie der 
Konflikt rationaler und imaginśirer Elemente eines schópferischen Aktes 
enthalten sind —- diese zwei Pole des Kunstschaffens und des Lebens ver- 
binden sich hier zu einem einzig realen gessellschaflichen und historischen 
Faktor des perspektivischen revolutioniren Umbaus der Gesellschaft und der 
Revolution, was die Poesie zum Aufbau, und den Aufbau zur Poesie werden 
1aBt. Hier hórt die Anarchie der postiimpressionistischen Krise auf, die ideolo- 
gische Impotenz geht ein, die konstruktivistischen Elemente befinden sich 
nicht mehr im Konflikt mit der Revolution, weil die Konstruktion zum 
Exponenten der Poesie, und die Poesie zum Exponenten der Konstruktion 
wird, es besteht ein Verstiindnis der Notwendigkeit, weil erst die Notwendie- 
keit das Begreifen der Freiheit ermóglicht; die Konstruktion eines neuen 
Lebens wiederum beruht auf der Beseitigung absterbender Lebensformen, so 
daB die Destruktion nicht mehr eine Gegenwirkung schlechthin bedeutet, die 

'* K. Kosik, Dialektika konkretniho (Studie o problematice ćloreka a steta), 
Praha 1963, S. 144—145. 
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Konstruktion wird zur Revolution, und die Revolution wird ihrerseits kon- 
struktiv w, 

Effenbergers Interpretation -— auch wenn im Grunde apologetisch 
— zerreilt wieder die spezifische Zwcieinigkcit des Poetismus im wei- 
teren Sinne. Es war doch eine konkrete Bindung zweier paralleler Kom- 
ponenten. Darin war ein tiefer — und fur einen unbefangenen Kritiker 
heute noch tieferer — Sinn der Konzeption Teiges verborgen. Hier wird 
zugleich der Weg zum Verstandnis der gesamten linksfreundlichen 
Avantgarde der zwanziger Jahre, deren theoretischer Begriinder zwei- 
felsohne Teige war, frcigegeben. Der nur scheinbar .dualistische” Poe- 
tismus wurde zu ciner grolien auslósenden Strómung — in erster Linie 
in Bezug auf die zeitgenóssische tschechische Literatur. Es seien nur 
Namen genannt. wie: Jaroslav Seifert, Viteslav Nezvala, Konstantin 
Biebl und andere. Auch Halas begann als Poetist, aber dariiber auderte 
sich bereits 1927 F. X. Salda. Nach ihm resultiert der auslósende Prozefń 
aus seiner Gesetzmifigkeit. 

Der tschechische Poetismus war und bleibt eine lebendige Frucht 
am ewig grunen Baum der Kunst. Das dem Poetismus vorausgchende 
und iiber ihn reflektierende Gedankengut bleibt nach wie vor Inspira- 
tion und Vorwegnahme aller groBen avantgardistischen Bewegungen 
Europas sowohl vor. wahrend als auch nach dem I. Weltkrieg. Die 
Avantgarden hatten ihre eigenen Asthetiken, aber alle hatten gemein- 
sam. daB sie nach dem Begreifen der schópferischen Aktivitat des Men- 
schen trachteten. Und nicht nur der kiinstlerischen Aktivitat. Die revo- 
lutioniren Umwalzungen der Nachkriegszeit sollten bald die theoretisch- 
-asthetische Reflexion adiquat beeinflussen. Die Axt schlug dabei zu- 
weiłen auf die Wurzeln ein, die zusammenhingenden Strukturen wur- 
den amputiert und auf ein schematisches Modell reduziert. 

Die avantgardistischen Modelle haben sich bestimmt eine iibertriebe- 
ne Vereinfachung zuschulden kommen lassen, was zu einer radikałen 
Sauberung beitrug. Die darin kondensierten schópferischen Potenzen der 
Menschheit wurden einerscits dem Druck des Intellekts und anderer- 
seits dem der Einbildung und Empfindsamkeit unterworfen. Auf diese 
zwei Dominanten kam es vor allen Dingen an. Diese Reduktionen, Śche- 
matismem. Hyperbeln und Exaltierungen sind jedoch den damaligen 
Kunsttendenzen uberhaupt gemeinsam. Sie resultierten aus kolektiven 
Erfahrungen, aus dem Erlebnis der sich vollzichenden Anderung der 
Stellungnahme zur Wirklichkeit 20. 

Die durch eine solche Fragestellung ausgelóste ./Tyrannei" ist eine 

wy, Effenberger, Doslov, [in:| K. Teige, Vyvojotre promeny c umónń, 
Praha 1966, S. 344. 

* Dariiber schreibt genau K. Chvatik in seiner Monographie Bediich Vaclavek 
a vyvoj marxisticke estetiky, Praha 1962, S. 77, 83—84. 
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Begleiterscheinung bei der Akzentuierung wesentlicher Momente der 
kiinstlerischen Produktion und deren Rezeption. Das Diktat der Mani- 
feste und allerlei Programme entspricht der Supermacht einzelner 
eigens prdparierter Prinzipien, Funktionen und Intentionen der Kunst. 
In dieser extremen Form manifestiert sich eine der grundlegenden dy- 
namischen Triebkrafte der Kunst iiberhaupt, die sich jeweils in der Ge- 
schichte aktualisiert. 

Es geht hier um das Prinzip einer spezifische, — aber nicht mime- 
tischen, — auf das „Ding an sich” orientierten Kreativitat 21. Was die 
Kunst anbetrifft, so ist das kein unbekanntes bzw. nur virtuell vorkom- 
mendes oder gar eingedaimpftes, disqualifiziertes Prinzip. Es steckt im- 
nament in der Geschichte als eine der fundamentalen perspektivischen 
asthetisch-kiinstlerischen Aktivititslinien des Menschen iiberhaupt: bald 
verschwindet es aus dem Blickfeld und duckt sich unter der Oberfli- 
che, bald kommt es aufs neue wieder. 

Die gesamte „Reinigung” der Literatur im tschechischen Poetismus 
war somit nicht ohne produktive Bedeutung. Dadurch sollten die nicht 
versiegenden Vorkommen an lebendiger Energie auf kiihne Weise, also 
nicht nach dem niichternen Prinzip des gesunden Menschen verstandes 
angesprochen werden. Auch in diesem Falle sollten die vorgenommenen 

+1 Unterschiedliche Arten und Grade der Manifestation dieser Tendenz kónnte 
man in allen europiischen Avantgarden verfolgen, und zwar sowohl in gesell- 
schaftlich engagierten Fraktionen (sog. linke Front) als auch in denen, die eher 
auf kiinstlerische Experimente konzentriert waren, schlieGlich aber auch in der 
„aristokratischen” Poetik J. Ortega y Gassets — in seinem Manifest der Enthu- 
manisierung der Kunst. Die oberflichlichen Ahnlichkeiten der Postulate der 
tschechischen Poetisten und der des spanischen Denkers sollen nicht gleich- 
gesetzt werden. Jedoch sind sie zur gleichen Zeit entstanden. 1924 erscheint 
Teiges Poetismus und in demselben Jahr kommt Ortega y Gassets Dehumani- 
zacion del Arte heraus. Auch nach ihm befindet sich die Kunst auBerhalb des 
eigentlichen Lebens und sie setzt erst dort ein, wo der Mensch zu Ende geht, 
wo sie also zum lauter Spiel wird. Das Postulat der „Entrealierung” der Kunst, 
ihrer extremen Stilisierung und Reinigung von allem Alltiglichen gipfelt in der 
Losung der Enthumanisierung. Das fiihrt zur Konzeption einer der Wirklichkeit 
nicht entsprechenden Kunst, die lediglich fiir die Elite gedacht ist. Es ist die sog. 
neue Kunst fiir Kiinstler und nicht fiir breite Kreise des Publikums, eine unde- 
mokratische Kastenkunst, was iibrigens ganz offen zugegeben wird (vgl. J. Ortega 
y Gasset, The Dehumanization of Art, englische Ubersetzung in der Anthologie 
A Modern Book of Aesthetics, hrsg. von M. Rader, 2. Aufl, New York 1952, 
S. 433; liber die sog. Enthumanisierung siehe S. 437 ff.). Die poetische Felizito- 
logie, der LebensgenuB, unterscheidet sich von Ortega y Gassets Postulat der 
Elitenkunst, auch wenn die beiden Richtungen so manche Ahnlichkeiten aufwei- 
sen. Die Grenzen, die der spanische Denker zwischen der Kunst und dem tagtagli- 
chen Leben errichten 1AGt, sollten nach dem urspriinglichen poetistischen Programm 
abgebaut werden. Im iibrigen gibt es bei Ortego y Gasset keine konstruktiven 
Kategorien, wie etwa zielbewuBte Arbeit — er entbehrt also den Konstrukti- 
vismus im poetischen Sinne. 
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Einschrankungen zusammen mit der gebotenen Konzentration die reine 
Form hergeben, die nach F. X. Salda leicht und gefiillt zugleich ware. 
Der gróBte tschechische Kritiker wufte schon lingst, daG der Poetismus 
vom spontanischen Glauben ans Poetische als groBe belebende Macht 
angetrieben wurde. Das Paradoxe daran war, daB man jene Potenz un- 
bedingt rein halten wollte, vom Nichtpoetischen trennte (schlieBlich war 
der tschechische Poetismus nicht so weit weg etwa von der polnischen 
Avantgarde der zwanziger Jahre — man denke an die Poetik T. Pei- 
pers). Es war eine puristische Aktivitit, die auf eine Poesie an und fir 
sich abzielte — Poesie sollte ausschlieBlich Poesie sein. Nichts mehr und 
nichts weniger. Dies war Kolumbs* Ei des Poetismus. 

Diese Tautologie besagt also: 
Poesie solle Poesie, Kritik solle Kritik, Philosophie — Philosophie und 

Religion solle Religion sein; merkt euch das und verment nicht miteinander. 
Ihr sagt, es sei eine Binsenwahrheit, aber dem diirfte es nicht so sein, mag 
es auch den Anschein haben. Denn die Poesie will wie allen anderen Lebens- 
krafte ihre Grenzen iiberschreiten, sie will fiir die Malerei und Musik, fiir 
die Philosophie und Prophetie auftreten. Aber wer kann ihr ihre Grenzen 
weisen, so daB sie keine Dienste mehr leistet? [...] Der Poetismus, der das 
Gefiihl und den Verstand auf poetische Hóhen brachte, der die schópferische 
Einbildungskraft und Bildhaftigkeit anspricht, pladiert fiir ihre (der Poesie) 
Rechte, aber mutet ihr auch Unterfangen zu [..]. Ich habe gesagt: die Poesie 
ist dann am starksten, wenn sie sich in ihren Grenzen bewegt. Aber damit 
sie in ihr Lagerbett zuriickkommen kann, mufte sie es zuvor verlassen. Und 
das ist der zweite urwiichsige Pol der Kunst, jenes exoterische Element, ohne 
das die Poesie als exoterische Erscheinung nicht móglich wire (F. X. Śalda) *. 

Der tschechische Poetismus als linksfreundliche Avantgarde gehórt 
bereits der Vergagenheit an. Sein zweispuriges Programm der „Kon- 
struktion” und der Poesie bleibt nicht nur eine ephemerische Episode 
allein. In diese schematische Polarisation sollten zwei Aktivititsstróme 
des Menschen einmiinden: die konstruierende Konstruktionspraxis mit 
ihrer Funktionalitit, ZwechmaBGBigkeit und Rationalitat einerseits und 
asthetische Shópfung als Ausdruck der menschlichen Auslósung ande- 
rerseits. Diese Dissoziation war nótig, um die beiden reinen Pole — wie 
schon gesagt — wieder zu einer Koexistenz, zur Symbiose zu bringen. 
Der integrale Poetismus war somit nicht auf einen eindimensionellen 
Menschen zugeschnitten (in dieser Beziehung ging er den Ideen Herbert 
Marcuses gleichsam voraus). Er wurde fiir die menschliche Zweidimen- 
sionalitit entworfen. Damit reagierte er auch auf die reale existentielle 
Situation des Menschen als auf ein bipolares Produkt der Zivilisation 
und der Kultur des XX. Jh. Hierin lag seine raison d'etre, aber auch 
seine Schwiiche. Fir diese Sisyphus-Aufgabe war der tschechische Poetis- 
mus weder mit angemessenem Apparat philosophischer Explikation, noch 
mit adadquater theoretischer Asthetik und ebensowenig mit entsprechen- 

22 F. X. Śalda, O nejmladśt poesii teskć, Praha 1928, S. 101 ff. 

7 — Zagadnienia Rodz. Liter. 
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dem differenziertem Begriffsinventar ausgestattet. So geschen. war er 
von der Geburt an harmlos naiv. Darin steckt jedoch das Geheimn:s 
seiner ewigen Frische. Er war und bleibt ein kleines Mirakel des ju- 
gendlichen Gedankenguts der um 1900 entstandenen tschechische:. 
Avantgardebewegung. Die neue jugendliche Empfindsamkeit und Bild- 
haftigkcit sowie die jugendliche Art, die Gedanken in statu nascendi 
zu fangen, sind aus dem Poctisnus und aus seiner inneren Dynamix 
nicht wegzudenken. Er steckte in der Wirklichkcit als ihr enfant ier- 
rible — daher rihrt auch das Etikett ..Modernolatrie". im Grunde noch 
tom Futurismus ererbt und in anderen europaischen Avantyarden anziu- 
treffen (etwa bei dem schon erwdhnten T. Peiper in Polen und anders- 
wo). Er war sich Uber cine innere Unterordnung der Gesgenwart nich: 

bewult. Deshalb betrat er nur sachte jenen Lebensbereich, wo sich der 
Ubergang von vita aesthetica zu vita practica rollzicht. Der Poctismus 
war sich jedoch bewulit Uber die transzendierende vitale Kraft der Poc- 
sie. ihre „reine” poetische Funktion von hoher Intensitat. Sie ist es. 
die nach Roman Jakobson unsere Formeln. nach denen wir lieben und 
hassen, uns auflehnen oder ruhig bleiben sowie unsere Glaubensbekennt- 
nisse und Wiinsche «iuliern, vor Automatisierung und Korrodierunz 
schitzt. 2% So behauptete Jakobson schon im Jahre 1933, als er in Prag 
lcbte; er hat nicht von ungefihr — um der Veranschaulichung willen — 
das Schaffen V. Nezvals, jene grolie Proteus-Gestalt der tschechischen 
Lyrik im Zeichen des Poetismus der zwanziger Jahre herangezogen. Es 
wargerade V. Nezval. der mit seinem SŚchaffen das reprisentierte. was 
relativierende lyrische Potenz des Poetismus, seine produktiviste Eigen- 
schaft, genannt wird. 

Die linksfreundlichen europiiischen Avantgarden nach dem I. Welt- 
krieg sind heute zum Gegenstand historischer und theoretischer Analy- 
sen geworden. Aber auch der historische Abstand garantiert noch keine 
tieferen und vollstindigeren Einsichten. Dies triffit im gleichen Mafie 
auf die kiinstlerischen Errungenschaften der Avantgarde zu. Man mu 
ihnen einen festen Platz in der historischen Relativitit einriumen. mó- 
gen die avantgardistischen Programme und Manifeste noch so tendenziós. 
einseitig oder gar extravagant erscheinen. Die Verabsolutierung cines 
isolierten kiinstlerischen Aspektes kónnte in der Konsequenz eine unor- 
ganische Asthetisierung dessen bedeuten. was man als linksfreundliche 

23 R. Jakobson, Co je poesie?, „Volne smórvy” 30, 1933, nachgedruckt [in:] 
R. Jakobson, Studies in Verbal Art, Ann Arbor 1971 (== „Michigan Siavie 
Contributions”, No. 4), S. 31. 
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avantgardistische Aktivitit im weiteren Sinne bezeichnen kónnte, was 
sich jedoch in ciner retrospektiven Umwertung ihrer kiinstlerischen Pro- 
duktion nicht darstellen laft. 

Al das tritfft ebentalls lur den tschechischen Poetismus (sowie fir 
den daran anschliebenden tschechischen Surrealismus) zu. Er wollte 
kein blolics „-ismus' unter .-ismen” sein. Er versuchte — wenn auch 
nur mit unzureichenden Mitteln — seine eigene Lebensphilosophie zu 
schaffen. Als ein Modus vivendi pladierte er fiir die Briiderschaft mit 
revolutioniren gesellschaftlichen Strómungen. Er wollte sich fir den 
Sozialismus bekennen und dort den Marxismus vertreten — alles nach 
stinen eigenen Vorstellungen und utopischen Illusionen, den Selbstbe- 
trug und die Naivitat mit cingeschlossen. Die angestrebte oder ertrium- 
te Allianz zwischen Schaffen und Ideologie, zwischen Kunst und Politik 
machte sich schnell bemerkbar: von der historischen Realitit als reine 
Konstruktion entblóbt, wurde sic zur Dissoziation (ganz analog war 
spater das Verhaltnis zwischen dem Surrealismus und der realen Prak- 
tizitatspolitik...). 

Die tschechischen Poetisten wollten zusammen mit den Vertretern 
anderer europiischer Avantgarden nach dem I. Weltkrieg den Fetisch 
alter Kunst beseitigen. Anstelle der in der biirgerlichen Establishment 
cingeburgerten Kunst sollte eine neue geschaffen werden, die ,„aufhórt. 
Kunst zu sein” (Ilja Erenburg). Der Mensch sollte befrcit werden. also 
die Alienation und Roeifikation loswerden. Er. das aktive Subjekt. sollte 
das Mali aller Dinge werden: nicht cin Konsument oder Sklave, sondern 
ein SŚchópfer. 

Bereits Anfang der achtziger Jahre bigt es im Osten wie im Westen 
Ansatze zweier extremer Lósungen. Die franzósischen Surrealisten 
explorierten das menschliche Tiefen-Ich, jeglicher duBeren Manipula- 
uonen enthoben, um dadurch cine Leitung zwischen Traum und Reali- 
tat zu legen. Diese Verinnerlichungseruption der franzósichen Avant- 
garde hat ihre spiegelartige Entsprechung im sowjetischen LEF, der 
sich — im Gegenteil — in der VeriubBerlichung realisiert: der alte Typ 
des psychologisierenden ,.Schópfers” soli zum Produzenten werden %, 
Daher riihrt der LEF-ische Reismus — funktional und niitzlich. Zwischen 
diesen zwei entgcegengesetzten Polen der avantgardistischen, so oder 
anders linksifreundlichen Ideen nimmt der friihe tschechische Poetismus 
einen spezifischen Platz ein. Es ist ein „Weltkind. in der Mitte”, 50 Grad 
nórdlicher Breite zwischen Paris und Moskau gelegen. Der Poetismus ist 

+4 ITiesen reistischen Akzent hat M. Cwietajewa in ihrer Charakteristik 
W. Majakowskis herrorgehoben ivgl. ihr Buch Nesobrannyje proizredenija, 

Munchen 1971). Majakowski — so Cwietajewa - - vergegenstandlicht sich stets — 
er gehe im Gegenstand vóllig auf. Darauf hat auch A. Flaker in seiner Interprec- 
tation M. Cwietajewas Zitats hingewiesen (Rodzaje literackie awangardy rosyj- 

skiej, ZRL. Vol. XXII, 1979, H. 1 (42), S. 8). 
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cin Ausdruck dsthetisierender Gedanken der jungen Tschechen. thr 
„Sturm und Drang". Die programinatische Konzeption des Poetismus 
in der Źcitspanne 1924—1930 ninmt somit cine Mittlerstellung in Euro- 
pa cin. Sie baut auf ciner Beiordnung zweier Prinzipien. auf einer kom- 
plementiren Korrelation (die damals noch kcine Probleme bereltetej auc. 
Der Poetismus will den Menschen befreien, seine Empflindsamkeit una 
Einbildungskraft durch einen elementaren Lyrismus wiederherstellen — 
um der Hygiene und des Glucks seiner Seele willen. Andererscits aber 
versucht er auch, and der Ctnary nesierung der Welt teilzunebtnen. maż 
zwar durch den sog. Konstruktivismus, der sich von der Rationalitit und 
Zielbewultheit leiten labt. 

Die Kategorien „Pocsie” und „Konstruktion” waren als veremzelte 
reine Funktionen. aber zugleich auch als gegenseitige Ergdnzungen ver- 
standen. die als „Uberbau” und Basis" zueinander stchen. Es war eine 
auf die parallele Aktivitat reduzierte Dialektik. So wurde auch der opti- 
mistische Modus rirendi, -— die Kunst des Lebens und der Lebensgenuu 
— vorstanden. In den poctistischen Manifesten gibt es Ansatze einer 
cinheimischen tschechischen Felizitologie (Glucks- und Annchmlichkeits- 
thcorie) sowie des Anthropologismus (Theorie liber den Menschen). Be: 
Teige finden wir das vor in seinem Entwurf eines neuen Menschentvps. 
in der postulierten neuen Struktur der Sinngebung, der Bediirfnisse una 
der Instinkte (noch bevor Herbert Marcuse darauf zu sprechen kam). 
Wir haben es damit zu tun. was in der deutschen Literatur der siebzi- 
ger Jahre als Anthropolisierung der Revolutionsgrundlagen genannt wur- 
de 5. Dieser Anthropologismus tritt seit 1934 in einer neuen Form. ohne 
den naiven Optimismus. im tschechischen Surrcalismus auf. der sick 
als ..Adamsrippe” vom Kórper des Poetismus bezeichnete. 

Die Aufgabe der worliegenden Studie bestand darin, den Umbruck 
zur Lebenstranszendenz hin zum Beginn der linksfreundlichen tschechi- 
schen Avantgarde nach dem I. Weltkrieg zu zcigen. Es wurde aut di 
Bestrebung nach der Befreciung des Menschen und nach der Schalfunz 
cines „homo novus” im postulierten Frcihcitsparadies hingewiesen. Vie- 
les davon wurde in den draufkommenden Jahren verkannt. durch un- 
seitigo Fehlinterpretationen deformiert oder ideologisch disqualiiziert. 

Ubersetzt Von Roman Sadzinski 

6 Vsi G. Rehrinoser, Rerolution, Philosophie und lsychocnalysć bet 
Herber: Marcuse, „Universitas, 28, 1973, Nr. 4, S. 410. 
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PROGRAMOWE PUNKTY WYJSCIA ESTETYKI CZESKIEGO POETYZŻMU. 
KONSTYTUOWANIE SIĘ FELICYTOLOGII I ANTROPOLOGIZMU 

W LEWICUJĄCEJ AWANGARDZIE LAT DWUDZIESTYCH 

STRESZCZENIE 

 C: 
w awangardzie europejskiej po pierwszej wojnie światowej. Program swój ogło- 
siii poetyści w roku 1924 w tzw. pierwszym imanifeście poetyżzmu (był to szkic 
K. Teiga, Poetuzm), następnie w manifeście drugim 4 roku 1928 oruz w dodatku 

=ki poetyzm należy do lewicujących nurtów, które się wytworzyły  

< roku 1930. Programowa koncepcja poetyzinu oznacza się szczególną sytuacją: 
funkcjonuje jako orysinainu, niepowtarzalna rmediacja. Jest bowiem ów progrum 
zbudowany na proklatmowanej zbieżności dwu podstawowych założeń, dwu bunk- 
tow widzenia wedłe praw szczególnego kompletrnentaryzinu. Oba pola poetyzmu - - 
określane w szkicu jako kategorie Poezji oraz Konstrukcji były zjawiskami 
wyrastający:ni ze scisłych reguł, z wyrużnie rozdzieonych i „oczyszczonych” funk- 
cj. Miały się one wszakże wzajemnie dopełniać jako specyficzna „nadbudowa” 
i podstawa życia. Były one zateni projektowane dla zjawisk, które rnożna bw 
określić „dwuwyjniarowescią” czbrwieka. W ten sposob dialektyka historir oraz 
procesów sztuki zestała przemie ona na aktywistyczny paracizmn w programie 
Teiga. który trochę schernatycznie, ale też i czujnie reagował na podstawowe 

Drzeciwienstwa w egzystencjalnej sytuacji człowieka uwikłanego w probieriy Cv- 
wiliozacji m-połezesnej. W o ten sbosob należy też roezunieć optynuistyczny modus 
Jirend, un.ecjctnosć zycia. uzyWania Wo czeskim: peetrzinie. W nanitestach poe- 
tTyzrinu zaczęły się rysować podsiawy oryginainej czeskiej telcytologii tteorii szczę 
ścia I przyjeimnościł oruż pierwsze perspektywy antropologizinu połaczone z le- 
wicową idepiosią twyrażne to było w pierwszym okresie paetyzinu, U K. Teiga 
tendencja owa osiąga szczyt w jego poetystycznymm okresie przede wszystki 
w projektowaniu nowego, „pełnego człowieka wraz z postulatem nowej struk- 

ury sensów, pragnien 1 popędów (nota bene jeszcze przed H. Marcuserm. 
W ten sposob dochodzi w rnodernistycznej czeskiej myśli po I wojnie świa- 

towej do tega, co w latach 70-tych nazwano antropologizacją zasad rewolucji. 
Rozprawa mniejsza chciała bodaj ramowo wskazać na te istotne „transcendencje” 
w początkach czeskiej lewicującej awangardy. Te właśnie — ukazane tu może 
w sposób przesadny -- tnterpretacje programu ż pozoru wyłącznie estetycznego 
zostawały długo nierozpoznane bądź dyskwalifikowane, choć ich historyczna oraz 
antycypująca rola jest faktem bezspornynmi. 

Przełożył Henryk Pustkowski 


