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I. Z U M C H A R A K T E R D E R L I E D M E L O D I E N 

6. In der bereits e r w ä h n t e n Monographie „ H o r f i ä c k o " habe ich dem L i e d 
eine s e l b s t ä n d i g e Untersuchung gewidmet. Ich konnte das Thema allerdings 
nicht e r schöpfen . Dazu w ä r e n mehrere spezielle Studien notwendig gewesen. 
Dor t woll te ich nur bestimmte typische Merkmale herausheben, wie z. B . 
welche Unterschiede zwischen dem Gesang der M ä n n e r und der F rauen 
i m H i n b l i c k auf den V o r t r a g und das Repertoire bestehen und was die Ursa 
chen dieser Unterschiede sind. Ich wies auch auf die Transformat ion der 
aus anderen Gegenden stammenden Liedformen und auf die u n e r m ü d l i c h e 
V a r i a b i l i t ä t i m eigenen Liedschatz h in und war b e m ü h t , die wichtigsten 
P r inz ip i en der melodischen Var i an tenb i ldung aufzuzeigen. 

In dieser A r b e i t b e m ü h e i ch m i c h besonders u m die typologische und 
ethnographische Eingl iederung des Liedmater ia ls . E s k ö n n t e viel le icht 
den Ansche in haben, d a ß dieses ganze erste K a p i t e l unter einer gewissen 
Unausgeglichenheit leidet und die ethnographische Eingl iederung einen 
v e r h ä l t n i s m ä ß i g g r o ß e n R a u m g e g e n ü b e r der Charakter is ierung der 
wicht is ten Merkmale der Melodien aus diesem Gebiet e inn immt . Z u m 
anderen w i r d viel le icht das erste K a p i t e l den E i n d r u c k erwecken-insbe-
sondere der erste Te i l — d a ß es al lzu stark auf der bekannten L i t e r a tu r 
basiert und die eigenen Ans ich ten des Verfassers n icht g e n ü g e n d stark 
hervortreten, was als Weitschweifigkeit wi rken kann. Diese Wei t schwei 
figkeit und n icht durchgehaltene K o n t i n u i t ä t hat ihre Ursache i n eine 
lange Reihe z u s a m m e n g e f a ß t e r , mi tu ter w i d e r s p r ü c h l i c h e r Ans ich ten , die 
wohl weder eindeutig abzulehnen noch anzunehmen sind. D a r ü b e r hinaus 
ist diese. „ U n a u s g e g l i c h e n h e i t " n ich t nur dadurch bedingt, d a ß i ch m i c h 
m i t den Liedern schon i n der Monographie „ H o r n a c k o " , sowie in mehre
ren i n verschiedenen Zeitschriften ve rö f fen t l i ch ten Studien b e f a ß t habe, 
sondern auch durch den Ums tand , d a ß der erste T e i l dieses Kap i t e l s , der 
sich u m einen umfassenden Ü b e r b l i c k ü b e r die Melodien unseres Landes 
b e m ü h t , häuf ig — insbesondere für die L ö s u n g einiger der E n t w i c k l u n g 
der Tanzmus ik gewidmeten Passagen — einen Ausgangspunkt zeigt. In 
den A u s f ü h r u n g e n ü b e r die Merkmale der Melodien aus dem Hornacko 
führe i ch abs icht l ich nur das Wicht igs te als E i n l e i t u n g zu den beiden rest
l ichen K a p i t e l n an, i n denen ich auf intensive Weise das L iedmate r i a l zu 
betrachten versuche. W e n n ich also den ersten T e i l dieses Kap i t e l s vor
wiegend auf L i t e r a tu r s t ü t z e , dann tue i ch es deshalb, weil die vorliegende 
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Frage schon lange Zei t eine Zusammenfassung erfordert. Meine eigene 
Ans ich t w i r d i n der Bewer tung der einzelnen Quellen, i n ihrer Auslegung 
u n d Verb indung zum A u s d r u c k kommen. 

T Y P O L O G I S C H E U N D E T H N O G R A P H I S C H E 
B E T R A C H T U N G D E R M E L O D I E N 

7. Die L i e d k u l t u r des H o r n ä c k o erscheint v o n ihrer musikal ischen 
Seite aus i m ganzen als Bestandte i l des sogenannten ös t l i chen L i ed typus 
(Stil). I m ös t l i chen Dr i t t e l M ä h r e n s existiert bekannt l ich eine Grenze, die 
die V o l k s m u s i k k u l t u r der Tschechoslowakei i n zwei sich wesentl ich unter
scheidende Stilbereiche trennt. Diese Grenze k a n n etwa v o m S ü d e n her 
durch die Pav lov-Berge , den 2 d ä n i c e - W a l d , Chf iby , Hos tyn-Berge und 
die Mähr i sch - sch les i schen Beskiden gezogen werden. Sie v e r l ä u f t demnach 
an der Westgrenze der o s t m ä h r i s c h e n ethnographischen Gebiete — des 
S l o v ä c k o , Valassko, Lassko und des s ü d l i c h e n Teils des Gebiets v o n 
Tesin. M i t R ü c k s i c h t auf diese durch M ä h r e n verlaufende Grenze spricht 
m a n v o n einem westlichen L i e d s t i l , der die L i e d k u l t u r v o n W e s t m ä h r e n 
und B ö h m e n u m f a ß t , und v o n einem ös t l i chen S t i l , zu dem die melodisch 
weitaus zahlreicheren Schichten der o s t m ä h r i s c h e n und slowakischen 
L iede r g e h ö r e n . 

Zwischen diesen beiden Sti lbereichen gibt es i n melodischer und r h y t h 
mischer H ins i ch t wesentliche Unterschiede. Der B e g r ü n d e r der tschechi
schen Ethnomusikologie , Otakar Hos t insky , hatte n i ch t völ l ig recht, als 
er schrieb, d a ß i m H i n b l i c k auf die Quellen der Melod ik zwischen den b ö h m i 
schen L iede rn einerseits und den o s t m ä h r i s c h e n und slowakischen anderer
seits ke in g r u n d s ä t z l i c h e r Unterschied besteht. 1 Heute k a n n gesagt werden, 
d a ß nur i n einer Reihe v o n ä l t e r e n oder s ich v o n einer Seite auf die andere 
verbreitenden, aber h a u p t s ä c h l i c h zwischen denen sich v o n Westen nach 
Osten verschiebenden Melodien, e in zahlreiches Verbindungsgl ied existiert . 
A n anderer Stelle d r ü c k t sich Hos t in sky schon weitaus vorsicht iger aus. 
E r l ä ß t n ich t nur den archaischen Charakter der o s t m ä h r i s c h e n Volks l ieder 
g e g e n ü b e r den b ö h m i s c h e n zu, aber er wehrt sich auch nicht gegen den 
S c h l u ß ü b e r die Unterschiedl ichkei t i m U r s p r u n g . 2 

8. Z u den grundlegendsten Merkmalen der Melodien g e h ö r e n i n den 
b ö h m i s c h e n und w e s t m ä h r i s c h e n L iedern die harmonischen Tonar ten , vo r 
al lem die k l a r ü b e r w i e g e n d e Durlage. Die Melodien s t ü t z e n sich häuf ig 

1 Vgl. O. H o s t i n s k y , Ceskä svetskä pisen lidovä. Ü v a h y närodopisne a hudebni, 
Praha 1906, S. 27. Es handelt sich selbstverständl ich darum, was Hostinsky unter 
dem Ausdruck „grundlegender Unterschied" verstanden hat. H ä t t e er nämlich 
nur allgemeinere Merkmale im Auge gehabt, wäre der grundlegende Unterschied 
sicher verschwunden. Dazu vgl. J . F u k a ö , K problemu periodizace evropskeho hudeb-
niho folklöru, Sb. Sträznice 1946—1965. Närodopisne Studie, Brno 1966, S. 333; 
oder s. J . M a r ö t h y , Zrod eurdpskej ludovej piesne, HS VII, 1966, S. 135, wo er an 
die Arbeit von W. Wiora anknüpft . Es wäre jedoch ein Fehler, wenn wir hinter den 
allgemeinen Zusammenhängen nicht auch die wichtigen Differentiationsmerkmale 
sehen würden. (Ähnlich W. W i o r a , o. c , S. 6.) 

* O. H o s t i n s k y , o. c , S. 32 u. 39. 
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auf einen, zerlegten Dre ik lang , erfreuen sich an g r o ß e n Schr i t ten und sind 
stets du rch grundlegende harmonische F u n k t i o n e n gebunden. Demgegen
ü b e r ist das charakteristische Melod iemerkmal der ä l t e r e n Schicht unseres 
ös t l i chen T y p s das vorharmonische melodische P r i n z i p 3 und i n einer we i 
teren zahl re ich belegten Schicht die Begegnung dieses Pr inz ips m i t dem 
harmonischen Denken. Die Melodien weichen einer mechanischen Wieder 
holung der melodischen Ideen aus. E s sind für sie andere als geschlossene 
F o r m e n charakterist isch. Die Z u g e h ö r i g k e i t zu D u r - und Mol l tonre ihen 
gleicht s ich u n g e f ä h r aus, j a fast häuf iger ist die Neigung zu Mol l tonre ihen . 
Die Lieder des westl ichen Sti ls besitzen d e m g e g e n ü b e r eine klare perio
dische und motivische Gliederung. Ä u ß e r s t charakter is t isch ist auch die 
„ d u r c h b r o c h e n e " Melodie. H i e r handel t es s ich häuf ig u m Paare verbun
dener T ö n e verschiedener H ö h e , auf die i m T e x t eine Silbe e n t f ä l l t . 4 

Z u den grundlegenden met rorhythmischen M e r k m a l e n g e h ö r t bei den 
L i ede rn des ö s t l i chen Sti ls die Ne igung zu einem u n r e g e l m ä ß i g e n A u f b a u , 
das absolute Ü b e r g w i c h t e des Zweivier tel taktes i m Tanz l i ed , frei l ich m i t 
bemerkenswerten Eigenhei ten der Rhy thmis i e rung , und die metrische 
Ge lös the i t i n den Par landol iedern. Das L i e d des west l ichen Sti ls ist i n 
der F o r m fester, 5 r hy thmisch durchsichtiger, und häuf iger w i r d der Dre i 
v ier te l takt , resp. der Dre iachte l takt angewendet. Beide grundlegenden 
metrorhythmischen Merkmale gehen also H a n d i n H a n d m i t den Merkmalen 
i m A u f b a u der Melodie. 

B e i der t ex t l ichen Seite des Volksl iedes sind die Unterschiede zwischen 
den a n g e f ü h r t e n Sti lbereichen n icht so i n die A u g e n springend. Die 
T h e m a t i k und Poe t ik des Volksl iedes (ein fester Versumfang, S t roph ik 
und Reim) reihen auch das o s t m ä h r i s c h e und slowakische V o l k s l i e d , wie das 
L i e d aus der Westukra ine (Ostgalizien, Lemken-Gebie t , Karpa toukra ine ) , 
i n die S p h ä r e des westslawischen Liedes ein. Genauer gesagt erscheint 
unser ganzes Gebiet i m Bere ich der Tex t -Fo lk lo re (Vo lksd ich tung usw.) 
als westslawische K u l t u r w e l t und diese lehnt sich als Ganzes eng an die 
mi t t e l - und w e s t e u r o p ä i s c h e T r a d i t i o n an. A b e r auch i n der T e x t - F o l k l o r e 
scheinen i n konkre ten Merkmalen v o m ös t l i chen T e i l M ä h r e n s angefangen 

3 Vgl. besonders J . K r e s ä n e k , Slovenskä [udovä pieseü so slanoviska hudobneho, 
Bratislava 1951, S. 83—188; s. a. V . Scheufler , Lidovä pisen, R Z II, 1952, S. 98 f. 

4 Einige Forscher, die sich mit dem böhmischen Volkslied beschäft igen , sind der 
Ansicht, daß sich darin der Einfluß der Dudelsackpfeifermusik bemerkbar macht 
(vgl. z. B. F . Bonus , Tance, plsni a hudba plzenskeho kraje. Tance z „do l skeho" 
Chodska zpracovala Milada Pueel ikovä , Praha 1955, S. 13; oder J . M a r k l , Öeskä 
dudäckä hudba. Partitury Ludvika Kuby, Praha 1962, S. 24). In unseren öst l ichen 
Gebieten war aber der Dudelsack gleichfalls überall das grundlegende Instrument 
zur Tanzbegleitung,und dabei fehlt dieses Element hier fast völlig. D a f ü r genügt es, 
in die Sammlungen z. B. der deutschen Volkslieder zu sehen, und es ersteht vor uns 
in wesentlichem Maße. 

5 Soweit es sich um die Merkmale beider Stile handelt, war sich schon der Nestor 
der mährischen Ethnomusikologie, der Komponist L . J a n ä c e k , einiger dieser 
Merkmale gut b e w u ß t (o. c , S. 132 f. u. 139 f. Am eingehendsten schrieb jedoch 
R. Smetana darüber, der an die präzisen analytischen Studien von O. Hostinsky 
anknüpfte; vgl. z. B. B. V ä c l a v e k — R . Smetana, O öeske plsni lidove a zlidovele, 
Praha 1950, S. 137—139. Ein Teil dieser Auswertungen, der sich nur auf publiziertes 
Material s tützt , fordert eine Revision. Vgl. dazu a. K . H o r ä l e k , Studie o slovanske 
lidove poezii, Praha 1962, S. 204—208. 
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i n R i c h t u n g Osten noch mehr Z u s a m m e n h ä n g e m i t dem o s t e u r o p ä i s c h e n 
und s ü d o s t e u r o p ä i s c h e n Ku l tu rbes t and zu bestehen, 6 doch sind die Unte r 
schiede bei den Texten der Volks l ieder erst bei einer eingehenden P r ü f u n g 
feststellbar. 

9. W a r u m t r i t t i n der musikal ischen Seite der Volks l ieder die Grenze 
zwischen beiden St i la r ten schä r fe r und durchsichtiger hervor? E i n e 
best immte Rol le spielt hierbei insbesondere die emotionellere Aufnahme 
der Mus ik als des Wortes . W e n n Melodien v o n einer Seite auf die andere 
wechseln, dann werden sie i m allgemeinen auch v o n A n g e h ö r i g e n der 
Volksschich ten i n die einzelnen St i lar ten r i ch t ig eingeordnet. Melodien 
einer anderen Ku l tu r sch i ch t werden lange Zei t h indurch i n einer neuen 
Umgebung als fremd empfunden. So verstehen es die Menschen i n dem v o n 
uns erforschten Gebiet i n vielen F ä l l e n tschechische Melodien (aus B ö h m e n 
und W e s t m ä h r e n ) ve r l äß l i ch als solche zu erkennen, oder sie erkennen als 
n ich t h e i m a t s t ä n d i g auch einige Lieder , die w i r „ n e u u n g a r i s c h " nennen. 7 

Otakar H o s t i n s k y 8 und nach i h m Zdenek Ne jed ly 9 haben schon vo r 
langer Zei t erkannt, d a ß das V o l k neue Melodien nur dann schafft, wenn 
keine passenden vorhanden s ind. W e n n aber zu einem gegebenen T e x t 
eine ä l t e r e Melodie p a ß t , w i r d diese einfach ü b e r n o m m e n . Der ungarische 
Musikwissenschaft ler Bence Szabo lc s i 1 0 erinnert daran, d a ß das V o l k 
leichter einen T e x t als eine Melodie aufgibt. E r fügt aber — ä h n l i c h wie 
Nejedly — hinzu , d a ß die Melodien leichter rhythmischen Ä n d e r u n g e n unter
liegen. 

Vergleichende Forschungen u n t e r s t ü t z e n diese These. E s gibt nur 
wenige Melodien, die für l änge re Zei t m i t einem einzigen T e x t verbunden 
s i n d . 1 1 Die ü b e r w i e g e n d e Zah l der Melodien aber, die häuf ig g r o ß e S t ä m m e 
v o n Var i an ten aufweisen, s ind m i t einer ganzen Gruppe v o n Tex ten ver
k n ü p f t , die manchmal zwar miteinander verwandt s ind, aber deren V e r 
wandtschaft sich häuf ig nur auf eine reine Ü b e r e i n s t i m m u n g i m V e r s m a ß 
der Strophe b e s c h r ä n k t . W e n n Zdenek Nejedly an anderer Stelle sagt, 
d a ß die Melodien g r ö ß e r e n V e r ä n d e r u n g e n als die Texte unter l iegen, 1 2 — 
w o m i t er s ich nach der oben a n g e f ü h r t e n These widersprechen w ü r d e — 
so hatte er, wie aus den vorangegangenen Z u s a m m e n h ä n g e n ers icht l ich 
ist, eher eine leichte Var i i e rung der Melodien i m Sinne. F ü r V e r ä n d e r u n g e n , 
die i m V e r h ä l t n i s zwischen dem Verschwinden der Texte und Melodien 
a u s z u d r ü c k e n s ind, k ä m e dies n icht i n Frage. Dieser S c h l u ß gil t auch keines
wegs für die V e r h ä l t n i s s e i n B ö h m e n , wo die neuere Zei t einen wesentlichen 
E in f luß auf das Aussehen der rezenten Melodien des Volksl ieds hatte. 

6 So betrachten unsere Textfolkloristen diese Problematik. Von jenen Forschern, 
die sich in letzter Zeit mit den angeführten Fragen am meisten beschäft igt haben, 
ist. O. S i r o v ä t k a zu erwähnen. Eine Gesamtbetrachtung dieser Fragen findet sich 
in seiner Habilitationsarbeit Srovnävaci folkloristilca a öeskä lidovä slovesnost, Brno 
1965; Ms. liegt im Archiv des K F . F . 

' Uber «las neuungarische Lied vgl. Abschnitt 26, 36, 54 f. 
8 O. H o s t i n s k y , o. c , S. 12 u. 19. 
• '/,. Nejedly , Dijiny husilskiho zpivu I, Praha 1954, S. 228. 
1 0 B. Szabolcs i , Dejiny hudby od pravelcu po koniec 19. storoöia, Bratislava 1962, 

S. 168. 
1 1 Dariiber mehr im folgenden Kapitel. 
1 2 Z. Nejedly , o. c , S. 311. 
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A u c h dort k ö n n e n w i r die Ve rb indung mi t dem vorangegangenen Zustand 
gut beobachten. 

Die B e s t ä n d i g k e i t und das gleichzeitige Var i i e ren v o n Melodien wurde 
schon mi t geradezu poetischer S c h ö n h e i t charakterisiert . N u r das Spiel 
der W e l l e n und der W ö l k c h e n k a n n m i t dem jahrtausendealten Spiel der 
Var i i e rung der Melodien vergl ichen werden. Jede Melodie spaltet sich auf 
e inmal i n hundert Va r i an t en und lebt eigentl ich i n ihnen. Die Menschen 
bewahren u n b e w u ß t die gleichen ural ten T y p e n v o n Melodien , und wenn 
sie glauben, diese a m meisten g e ä n d e r t zu haben, ihnen a m fernsten zu 
sein, s ind sie unwissent l ich ihrer u r s p r ü n g l i c h e n F o r m a m n ä c h s t e n . 1 3 

E s gibt sehr wenige grundlegende musikal ische Ideen. Die Z a h l der grund
legenden Melodien ist i m wesentl ichen b e s c h r ä n k t . W a s die M u s i k a k t u 
alisiert , ist die V a r i a t i o n . 1 4 

F ü r auffäll igere exzentrische Z u s a m m e n h ä n g e zwischen beiden Melodie
sti len, die die Grenzen unseres Landes ü b e r s c h r e i t e n , gibt es andere U r 
sachen. V o r dem Hin te rg rund historischer Bedingungen hat vo r a l lem der 
leichtere Ü b e r g a n g der Melodien aus einer Sprachregion i n die andere 
seine W i r k u n g gehabt. Die Melodie ist n ich t eng an die Sprache gebunden. 
Sie braucht keinen Bi l ingu i s t en als Mi t t e l smann , ohne den z. B . die M i g r a 
t ion des volksdichter ischen Ausdruckes n ich t auskommen k a n n . 1 5 

10. Die Unterscheidung von zwei Melodiest i len, den westl ichen und den 
ös t l i chen , ist auf dem Gebiet der Tschechoslowakei v o m geographischen 
S tandpunk t aus gut b e g r ü n d e t . A b e r diese Fests te l lung ist n ich t al lgemein 
anerkannt und w i r d auch n icht von allen Forschern restlos akzeptier t . 
E in ige w ä h l t e n schon i n f r ü h e r e n Jah ren für das L i e d i n B ö h m e n und 
W e s t m ä h r e n den Terminus inst rumentaler L i e d t y p und für das L i e d i n 
O s t m ä h r e n und i n der Slowakei den A u s d r u c k voka le r L i e d t y p . Ü b e r beide 
T e r m i n i w i r d d i sku t i e r t . 1 6 

1 3 Vgl. B. Szabolcs i , o. c , S. 9. Ähnl ich drückte sich auch O. H o s t i n s k y aus, 
o. c , S. 16 f. 

1 4 B. Szabolcs i , o. c , S. 20. 
1 5 Darauf, daß man die Rolle der Sprache bei der Übertragung des folklorischen 

Materials von einem Milieu in das andere nicht überschätzen soll, machte bei uns 
J . P o l i v k a aufmerksam. In der Beurteilung eines der Bücher von A. Aarne sagt er, 
daß die finnischen Forscher, zu denen er sich ansonsten in der Auffassung bekennt, 
einen zu großen Nachdruck auf die sprachliche Verwandtschaft der Völker legen 
(NVC IX, 1915, S. 136). An anderer Stelle schrieb er: „ N i c h t die Sprache bestimmt 
die Verbreitung der Motive und der Sujets in den Volkskulturen, sondern diese ist 
vor allem von den kulturellen und geographischen Verhältnissen abhängig ." (Vgl. 
Rybäf a zlalä rybka, NSC I, 1897, S. 63.) Sofern es sich um die textliche Seite der 
Lieder handelt, wissen wir sehr gut, daß der Ubergang von einem sprachlichen Raum 
in den anderen nicht so einfach vor sich geht, wie bei den erzählenden oder anderen 
folklorischen Gattungen (z. B. bei Sprichwörtern oder Rätseln) und daß es weitaus 
leichter ist, eine Liedmelodie zu übernehmen als einen Text. Demgegenüber können 
wiederum einige einfache Tonverbindungen sehr leicht polygenetisch entstehen. 
Vgl. L . J a n a c e k , o. c , S. 160. 

1 6 Uber die Ungenauigkeit der Bezeichnungen „öst l ich" oder „wes t l i ch" schreibt 
z. B. V . Scheufler , Rz. (d. i. Rezension, weiter nur Rz.) des Buches livä pisen, 
N V C X X X I I , 1951, S. 184. Darüber, daß die Termini „ ins trumenta l" und „voka l" 
nicht voll entsprechen s. O. E l schek , Pojem a zäkladne znaky hudobneho folklöru. 
HS III, 1959, S. 31. Vgl. J . F u k a c , o. c , S. 331; J . V y s l o u i i l , Vizovskä folklorni 
lohalila, S P F F B U 1966, H 1, S. 98. — Es könnte sicherlich auch über die Anwendung 
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Ansonsten ist es s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß sich bei uns beide Sti lbereiche 
stellenweise kreuzen und ü b e r d e c k e n und d a ß sich innerhalb beider Bereiche 
weitere Regionen gebildet haben . 1 7 W i r sprechen z. B . auch i n unserem 
o s t m ä h r i s c h e n Gebiet v o n zwei g r ö ß e r e n Zonen oder S p h ä r e n . E s handelt 
sich u m die unmit te lbar m i t der slowakischen T rad i t i on , genauer ausge
d r ü c k t m i t der westslowakischen Trad i t i on v e r k n ü p f t e Zone des S l o v ä c k o 
und des Valassko und u m das enger an die polnische T r a d i t i o n gebundene 
Lassko und den süd l i chen T e i l des Gebietes v o n Tesin. Beide Zonen ent
standen durch interethnische Beziehungen. Uns w i r d interessieren, d a ß 
diese beiden Zonen besonders i n Tanzmelodien , deren Unterschiede schon 
Leos J a n ä c e k erkannte, besonders deut l ich unterscheidbar s ind. E s handel t 
sich u m einen Tanz l i ed -Typ i m Dre iv ier te l tak t , der Beziehungen zur 
schlesisch-polnischen Trad i t i on aufweist, und u m ein Zweiv ier te l tak t -
L i e d t y p , der unmit te lbar mi t der slowakischen T rad i t i on v e r k n ü p f t i s t . 1 9 

Ein ige grundlegende Merkmale der L ieder der beiden genannten B e 
reiche grieifen ü b e r die Grenzen der Tschechoslowakei hinaus. Sie lassen die 
Verwandtschaft m i t den umliegenden V ö l k e r n erkennen, besonders m i t 
den direkten N a c h b a r v ö l k e r n der Tschechoslowakei . E s ist n ich t mög l i ch , 
mit tels vereinfachter Rela t ionen nur von Z u s a m m e n h ä n g e n zwischen der 
w e s t e u r o p ä i s c h e n und o s t e u r o p ä i s c h e n K u l t u r zu sprechen, wie es man
chmal geschieht. Die Beziehungen sind n icht übe ra l l e in f ach zu ü b e r s e h e n , 1 9 

manchmal sind sie verschwommen, oft aber k la r und auf den ersten 
B l i c k zu erkennen. E s handelt s ich n icht immer nur u m Wes t und Ost, 
v ie l fach gibt es auch S ü d - N o r d - V e r b i n d u n g e n . A u ß e r d e m machen s ich noch 
Einf lüsse i m R a h m e n der slawischen Vö lke r untereinander und deren 
unterschiedlichen Beziehungen zu den angrenzenden, nichtslawischen 
V ö l k e r n bemerkbar. 

Die folklorischen Trad i t ionen bi lden häuf ig auch andere, von den 
ethnischen sich unterscheidende Gruppen . Der mechanische S tandpunkt , 
die germanische T r a d i t i o n der slawischen T rad i t i on g e g e n ü b e r z u s t e l l e n , 
ist l ä n g s t ü b e r h o l t . Schon zu Beg inn dieses Jahrhunder ts wurde diese 
These v o n unserem hervorragenden M ä r c h e n f o r s c h e r J i f i P o l i v k a verur
t e i l t . 2 0 E s ist aber andererseits notwendig, einigen Ans ich ten zu wider-

des Terminus „St i l" für beide unterschiedlichen Liedtypen diskutiert werden. Vgl. 
dazu Kapitel III, Unterkapitel Theoretischer Ausgangspunkt, Abschnitt 78—81. Und 
sicher ist auch die synonyme Nebeneinanderstellung der Begriffe Typ und Stil, wie 
es im gegebenen Falle vor sich geht, nicht ganz am Platz. 

1 7 In diesem Zusammenhang vgl. G. C i o b a n u , Despre factorii care inlesnese 
evolu^ia musicii populäre, Revista de folclor I, 1956, S. 68—108. 

1 8 Vgl. die Hauptstudie J a n ä c e k s über den Volkstanz, o. c , besonders S. 186 f., 
218 f. u. 256 f. Macht sich in Liedern zu den Drehtänzen im nördlichen Teil des 
ValaSsko der 3/4-Takt bemerkbar, so ist das als der Einfluß der erwähnten nördlichen 
Zone aufzufassen. A. C h y b i i i s k i deutete freilich an, daß es in den Melodien des 
schlesisch-polnischen Volksliedes viele Einflüsse, vor allem deutsche und tschechische 
gibt; vgl. O polskiej muzyce ludowej. W y b ö r prac etnograflcznych, Warszawa 1961, 
S. 197 f. Chybinski verwies gleichzeitig auch auf den Einfluß des schlesisch—polni
schen Gebietes auf die deutsche Kultur, ibidem. Uber zwei Zonen auf ostmährischem 
Gebiet in der Textfolklore spricht O. S i r o v ä t k a , o. c , Ms. 

1 9 Vgl. J . F u k a ö , o. c , S. 332. 
2 0 Vgl. V . T i l l e , Polivkovy Studie ze srovnävaci literatury, Sbornik praci venovanych 

Prof. Dr. J . Polivkovi k äedesätym narozeninam, Praha 1918, S. 2. 
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sprechen, die b e m ü h t s ind, diese r icht igen Erkenntnisse , indem sie sie 
ad absurdum führen , zu widerlegen. Obwoh l unsere L ä n d e r auf ku l tu re l lem 
Gebiet wegen ihrer geographischen Lage stets dem M a c h t d r u c k der benach
bar ten K u l t u r e n ausgesetzt waren, vers tand es unsere K u l t u r auch unter 
den schwersten Bedingungen, ihre gedankliche und kul turel le O r i g i n a l i t ä t 
zu bewahren . 2 1 

11. V o r der eigentlichen Interpretation wol len w i r noch daran erinnern, 
d a ß sich die Grenze zwischen beiden Sti lbereichen der m ä h r i s c h e n Melodien 
mi t der Grenze anderer, auch auße r fo lk lo r i s che r Erscheinungen der 
V o l k s k u l t u r deckt. Deshalb k a n n v o n einer ethnographischen Grenze i m 
wahrsten Sinne des Wortes gesprochen werden . 2 2 A n t o n i n V ä c l a v i k 2 3 ha t 
sie beispielsweise als Grenze i n der v o l k s t ü m l i c h e n bi ldenden K u n s t 
gezogen. 2 4 J a n Chloupek machte auf sie neuerdings auf G r u n d sprachlichen 
Materials aufmerksam: In der Real is ierung der Ä h n l i c h k e i t e n (durch 
A s s i m i l a t i o n des Klanges) i m S t rom der Sprache bi ldet sich ein mi t t e l 
slawischer Bereich, der einen T e i l der m i t t e l m ä h r i s c h e n Dialekte , ferner 
o s t m ä h r i s c h e , lachische, slowakische, s ü d p o l n i s c h e Dia lek te und das west
liche Gebiet der ostslawischen Sprachen (mit der Aussprache des T y p s 
, ,on väz r ä n o . . . , a f j u uv id is , g oknu" ) u m f a ß t und die Randgebiete 
(darunter auch die Dia lekte i n B ö h m e n und W e s t m ä h r e n , wo ,,on v ä s 
r ä n o , . . . as j i , k oknu ausgesprochen wird) n ich t e r f a ß t . 2 5 

D o c h es ist n ich t Aufgabe dieser Studie, alle Unterschiede i n der V o l k s 
k u l t u r i n West - und O s t m ä h r e n aufzuzeigen. Gegenstand unseres Interesses 
bleiben die beiden Stilbereiche der Volksmelod ien , die einander i n M ä h r e n 
begegnen, was als eines der auffallendsten Merkmale dieser ethnographi
schen Grenze gelten darf. Diese Tatsache ist i n der ethnomusikologischen 
L i t e r a tu r n icht unbekannt . A u c h a u s l ä n d i s c h e Forscher haben sich bereits 
dami t beschä f t ig t , wenn auch i n den zusammenfassenden Studien ü b e r 

2 1 Vgl. J . Racek, Ceskä hudba. Od nejstaräich dob do poeätku 19. stoleti, Praha 
1958, S. 220. 

2 2 Schon im Jahre 1786 erscheint dem Bibliothekar der Studienbibliothek von 
Olomouc, J . N. A. Hanke von Hankenstein, diese Grenze als klar. Die Bevölkerung 
an der ganzen öst l ichen Grenze bezeichnet er nämlich als Slowaken, dagegen spricht 
er über die Hanaken und über sog. tschechische Mährer in der Umgebung von Brno 
und zum Teil auch in der Gegend um Znojmo und Jihlava. (Vgl. L . K u n z , Prameny 
k etnografli Moravy v dile kameralistü z let 1770 az 1850, Zprävy oblastniho muzea 
jihovychodni Moravy v Gottwaldove 1966, S. 112 f.) In neuester Zeit erwähnte 
J . K r a m a f i k die Existenz einer ethnographischen Grenze in Mähren in einem 
allgemein abgefaßten Beitrag, Nikolik myälenek k otäzce närodopisnych oblasti, Sb. 
Sträznice 1946—1965. Närodopisne Studie, Brno 1966, S. 92. 

2 3 A . V ä c l a v i k , Vyroöni obyöeje a lidove umini, Praha 1959, S. 18, 339—341. 
2 1 Es scheint, daß die Kritik dieser und einiger anderer Erkenntnisse und An

sichten Väclav iks (in C L 46, 1959, S. 39 in der Rz. seines Buches Volkskunst und 
Gewebe) wenig Berechtigung hat. 

2 5 Vgl. J . Ch loupek , Jazykoveda a etnografle, N A 1965, Nr. 1—2, S. 3. Ferner 
sagt der Verfasser, daß es sich um sehr alte Erscheinungen handelt. Auch im folklori
schen Material gibt es eine Reihe von Elementen, die es ermögl ichen, von einem 
mittelslawischen Bereich zu sprechen. Bei einer fälligen Lösung der Frage seines 
Entstehens darf insbesondere die Konzentration um das Karpatenmassiv nicht 
außer acht gelassen werden. Aber im Zusammenhang damit wäre es auch not
wendig, über die historischen Ursachen nachzudenken. Auf einige U m s t ä n d e verwies 
J . B ö l i c , Hranice mezi pHbuznymi jazyky a pomeznl näreöni izoglosy, Sb. Ceskoslo-
venske prednäsky pro V. mezinärodni sjezd s lavistü v Sofii, Praha 1963, S. 135—144. 
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das Volks l i ed diese Tatsache n icht immer g e n ü g e n d hervorgehoben wurde. 
So wurde z. B . i n der A r b e i t v o n Werner Dancker t ü b e r das Volks l i ed i n 
Eu ropa 2 * der Unterschied v o n 95 Prozent zwischen dem slowakischen und 
dem deutschen L i e d n icht vermerkt . Josef K r e s ä n e k macht dies Dancker t 
berechtigterweise z u m V o r w u r f . 2 7 Dancker t berichtet dagegen ü b e r ver
schiedene ä l t e r e charakterist ischen Melodien i n M ä h r e n ( O s t m ä h r e n ) . 2 8 

E r s t ü t z t sich dabei auf Arbe i t en v o n Josef A . F . Helfer t und Otaka r 
H o s t i n s k y . 2 9 

A u c h andere i n - und a u s l ä n d i s c h e Forscher haben bereits eine Reihe 
v o n Betrachtungen d a r ü b e r angestellt, w a r u m es i n M ä h r e n zu diesen 
Unterschieden gekommen ist. In diesem Zusammenhang sind z. B . Rober t 
Smetana und B e d f i c h V ä c l a v e k zu nennen, die ihre Ans ich ten jedoch i n 
a l lzu g e d r ä n g t e r F o r m ausgesprochen haben . 3 0 W i r m ö c h t e n aber eine 
mechanische A u f z ä h l u n g der ü b r i g e n Meinungen vermeiden und lieber 
versuchen, die bisherigen Hypothesen und F a k t e n auf historischer G r u n d 
lage thematisch zusammenzufassen und ohne entstellende nationale Ge
sichtspunkte auch einige neue Schlüsse zu ziehen. 

12. Das Zusammentreffen zweier Liedst i le i n O s t m ä h r e n w i r d bei uns i n 
der Regel auf G r u n d n icht a l lzu alter historischer Tatsachen e r k l ä r t . Der 
g r ö ß t e Te i l unseres west l ichen Materials zeigt Z u s a m m e n h ä n g e m i t dem 
musikal ischen Ba rock und K l a s s i z i s m u s . 3 1 A l s wichtigstes M e r k m a l der 
Melodien westl ichen Sti ls w i r d — wie w i r bereits wissen — eine b e s t ä n d i g e 
harmonische F a k t u r angesehen, d. h . , d a ß das Mater ia l auf einem abge
grenzten Dur -Mol l -Sys t em (namentl ich Dur) b e g r ü n d e t ist. Selbstver
s t ä n d l i c h k ö n n e n w i r die deutliche Beziehung des b ö h m i s c h e n Volksl iedes 
z u m musikal ischen Barock und Klass iz ismus n icht leugnen. N u r ist diese 
Beziehung nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten B l i c k scheint. 

Schon Otakar Hos t insky hat scharfsichtig erkannt, d a ß zwischen den 
Melodien der tschechischen Volks l ieder des 15. und 16. Jahrhunder ts und 
denen, die wi r z. B . i n der Sammlung v o n K a r e l J . E r b e n 3 2 finden, 

2 6 W. Dancker t , Das europäische Volkslied, Berlin 1939, S. 403. 
2 7 J . K r e s ä n e k , o. c , S. 23, 173. Wir müssen jedoch einige Worte zu Danckerts 

Verteidigung hinzufügen; er konnte sich nämlich nicht auf eingehendere analytische 
Arbeiten über die slowakischen Volkslieder s tützen. Ansonsten sind es heute gerade 
die slowakischen Ethnomusikologen, die bei uns zugeben, daß es trotz den beachtens
werten synthetischen Arbeiten von W. W i o r a (Europäischer Volksgesang, Gemein
same Formen in charakteristischen Abwandlungen, Köln 1952, u. Europäische Volks
musik und abendländische Tonkunst, Die Musik im alten und neuen Europa, Kassel 
1957) zu dem zitierten Werk Danckerts kein würdiges Pendant gibt. Vgl. O. E l schek , 
Porovnäuacia üvodnä Stüdia, o. c , S. 112. 

2 8 W. D a n c k e r t , o. c , S. 395 f. 
2 9 J . A. F . Re i f er t—O. H o s t i n s k y , Volkslied und Tanz der Slaven, Die Oester

reichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, B ö h m e n I, Wien 1894, S. 462—482. 
3 0 B . V ä c l a v e k — R . Smetana , o. c , S. 136, 139. 
3 1 Zuletzt faßte bei uns J . Fukac. diese Ansichten zusammen; vgl. o. c , S. 330. 

Zu der Arbeit von Fukac wurde gleich nach ihrem Erscheinen der Einwand erhoben, 
daß es sich um eine nicht genügend belegte Studie handelt; vgl. Literärni noviny X V , 
1966, Nr. 27, S. 10. Dieser Einwand ist überflüssig scharf formuliert. Derartige 
Erwägungen werden noch lange Gegenstand von Diskussionen sein. Das Gleiche gilt 
selbstverständlich auch von diesem Teil meiner Arbeit. 

3 2 K . J . E r b e n , Prostonärodni ieske pisne a fikadla. (S pfilohou näpSvti), Praha 
1886. 
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nicht jener A b g r u n d liegt, den bei läufige Ans ich ten voraussetzen. I m 
tschechischen Volks l i ed herrschte u r s p r ü n g l i c h das Dur -Empf inden , das 
zwar durch den Einf luß der mit te la l ter l ichen K i r chenmus ik etwas i n 
den Hin te rg rund geriet, aber n icht u n t e r d r ü c k t werden konnte und 
rasch zum vol len Leben z u r ü c k f a n d . Das D u r des 17. und 18. Jahrhunder ts 
empfinden w i r eher als freundschaftliches, verwandtes E l e m e n t . 3 3 In 
ä h n l i c h e r Weise sehen auch Zdenek Nejedly oder J a n Racek den Durcha 
rakter i m tschechischen L i e d als M e r k m a l seiner V o l s t ü m l i c h k e i t an, den 
sie schon auf G r u n d v o n Mater ia l aus dem 14. Jahrhunder t nachweisen. 3 4 

Die a n g e f ü h r t e n Meinungen geraten m i t den Ans ich ten einiger F o l k l o 
risten i n Widerspruch , die behaupten, d a ß die Melodien umso ä l t e r s ind, 
je weniger sie s ich dem latenten D u r - M o l - E m p f i n d e n unterordnen . 3 5 

13. Z u r E r l ä u t e r u n g dieses Widerspruchs t r ä g t i n gewissem Maße die 
breite, a l lzu verallgemeinernde und z ieml ich v e r k ü r z e n d e K o n z e p t i o n 
einer lange w ä r e n d e n Begegnung zweier Ideenwelten i n E u r o p a — des 
S ü d e n s und des Nordens, des Mittelmeers und des At lan t i schen Ozeans— 
bei, wie sie Bence Szabolcsi i n seinen W e r k e n v e r t r i t t . 3 6 E r ist der Ans ich t , 
d a ß in den skandinavischen und al tgermanischen Melodien ein neues, i m 
S ü d e n unbekanntes E lement zu erkennen ist, n ä m l i c h , d a ß das Tonsystem 
des Nordens der reinen Dia ton ik des Mittelmeers n ich t ä h n l i c h ist, sondern 
durch die „ h a r t e " Dur tonar t charakterisiert w i r d , eine Melod ik , die m i t 
ih rem scharfen und k la ren K l a n g und ihrer latenten ver inner l ichtcn Ha r 
monie die neueren Grundlagen der e u r o p ä i s c h e n M u s i k geschaffen ha t . 3 7 

Der Durcharak te r ist i n den nordischen Melodien so tief, so kernig und 
ind iv idue l l , d a ß er ganz augenscheinlich auf ein uraltes, anderes mus ika
lisches Denken hinweist, das die Vö lke r des Nordens i n die Geschichte 
eingebracht haben, und das — als w i r i h m begegneten — schon l ä n g s t alle 
seine Anfangsstufen hinter s ich ha t te . 3 8 A n einer anderen Stelle w i r d davon 
m i t anderen W o r t e n und i n einem anderen Zusammenhang gesprochen. 
Diese a l t e r t ü m l i c h e n Melodien sind bereits keine ausgesprochen einstimmige 
M u s i k mehr. H i n t e r ihnen w i r k t der nordische S inn für Harmonie , eine 
unausgesprochene A k k o r d i k , eine neue W e l t des Zusammenklangs, die 
auch der Melodie einen neuen S inn ver leiht und zu dem die D u r -und 
die Mol lmus ik ü b e r kurz oder lang führen m u ß t e . 3 9 

3 3 Vgl. O. H o s l i n s k y , o. c , S. 31, 33. 
3 1 Vgl. Z. Nejedly , o. c. 1, S. 142, 293; J . Racek, o. c , besonders S. 40, 86. 

.1. V y s l o u z i l belegt diese Tatsache mit neuem Material; vgl. K etnomuzikologicki/m 
aspeiäüm pH studiu dejin öeske hudby, NA 1966, Nr. 3—4, S. 29—34. 

3 5 Vgl. V. K a r b u s i c k y , Lidovy zpeu v dejinäch öeske hudby, Hudebni vöda 
III—IV, Praha 1962, S. 130. 

3 6 Ich berufe mich in diesem Teil hauptsächl ich auf sein o. c , trotzdem er nicht 
der einzige und nicht immer der ursprüngliche Autor ist, der die angeführten An
sichten vertritt. 

3 7 15. Szabolcs i , o. c , S. 65, 67, 73, 87, 109, 142, 196, 201, 218, 288. 
M Ib., S. 04. 
3 s Ib., S. 78. Vgl. a. J . II u tter, Hudebni mysleni. Od pravykfiku k vicehlasu, Praha 

1943, S. 262 f., 409 f., 494; weiter V. Scheufler, Hz. des Buches Zivä pisen, o. c , 
S. 183, wo er sich auf die Ansichten von Sachs, Schering, Parry u. a. s tützt . —- Zu 
der Betonung des Vertikalismus kam es freilich in der künst l ichen Musikkultur 
später im Süden Europas, in Italien. Ende des 16. Jahrhunderts erhält hier die 
Harmonie den völ l ig e igenständigen funktionellen Charakter der primären Wirksam-
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Die St imme der Durmus ik ist auch, i n Deutschland verborgen, obwohl 
dort die k i rchl iche Dia ton ik und die n ä h e r e Verwandtschaft zu den süd l i 
chen Gegenden s t ä r k e r zum Ausd ruck k o m m t . W i e w i r bereits a n f ü h r t e n , 
ist auch i n B ö h m e n die Durgrundlage deut l ich. In Deutschland wartet sie 
nur auf die Gelegenheit, einen gewichtigeren Beweis für ihr Vorhandensein 
zu l ie fe rn , 4 0 und diese Zei t k o m m t i m 17. J ah rhunde r t . 4 1 E s ist jedoch 
bekannt, d a ß die deutsche K u n s t m u s i k damals n icht nur aus den einhei
mischen Volksmelodien s c h ö p f t e , 4 2 sondern — als i m 18. Jahrhunder t die 
Ä r a ihrer Vorherrschaft anbrach — auch aus manchen internat ionalen 
Quellen gespeist wurde. 

14. W i r schweifen n icht a l lzu sehr v o m Thema ab, wenn wi r auch den 
Einf luß der tschechischen Emigran tenmusiker i n Er innerung bringen, 
insbesondere den Einf luß der A n g e h ö r i g e n der sog. Mannheimer Schu le . 4 3 

Die tschechischen B e g r ü n d e r der Mannheimer Schule haben gemeinsam 
mi t den tschechischen Emigran tenmus ikern i m 18. Jahrhunder t n ich t nur 
die tschechischen Musikelemente i m damaligen W e l t m u s i k m i l i e u monu-
mentalisiert , sondern sie auch breiten Schichten der e u r o p ä i s c h e n Vö lke r 
zugäng l i ch gemacht. Die tschechischen L ä n d e r bildeten in dieser Zei t das 
Reservoir , aus dem die frische M u s i k a l i t ä t v o l k s t ü m l i c h e r Herkunf t i n 
fast alle Gebiete des e u r o p ä i s c h e n Raumes e indrang . 4 4 

W i r w ü r d e n jedoch vorauseilen, wol l ten w i r die ä l t e r e n engen Bezie
hungen zu der westlichen W e l t a u ß e r acht lassen. Ü b e r ihren E in f luß auf 
die E n t w i c k l u n g der tschechischen V o l k s m u s i k a l i t ä t ist nachzudenken, wie 
beispielsweise ü b e r die deutsche Kolonis ie rung, die seit dem 12. Jahrhunder t 
einsetzte. Obwohl nach neueren Forschungen der deutschen Kolon is ie rung 
als solcher für die V e r h ä l t n i s s e i n B ö h m e n keine so g roße W i r k u n g zuge
sprochen w i r d , wie dies n icht nur die deutschen, sondern auch einige 
ä l t e r e tschechische His to r ike r taten, w i r d auch heute ih r wesentlicher 
E inf luß auf die Beschleunigung der E n t w i c k l u n g der einheimischen wi r t 
schaftlichen K r ä f t e n ich t geleugnet. 4 5 N a c h Zdenek Nejedly wirk te sich 
die deutsche Kolonis ie rung direkt auf das b ä u e r l i c h e V o l k in B ö h m e n , und 
zwar nicht nur sozial, sondern auch in te l lektuel l aus. Nejedly spricht sogar 
die scheinbar ü b e r t r i e b e n e Annahme aus, d a ß sich der Volksgeschmack 
fortlaufend s tabi l is ier te . 4 8 W i r k ö n n e n jedoch m i t Zdenek Nejedly voraus
setzen, d a ß sich schon damals die deutsche B e v ö l k e r u n g auch ihre Lieder 

keit. (Vgl. J . Racek, Stilprobleme der italienischen Monodie. Ein Beitrag zur Ge
schichte des einstimmigen Barockliedes, Praha 1965, besonders S. 127, oder vom 
gleichen Verfasser vgl. Ceskä hudba, o. c , S. 85 f.) Aber wichtig ist, daß es nach der 
Auffassung einiger Autoren nach der Befruchtung durch die Musik der nordischen 
Völker dazu kam. Vgl. B. Szabolcs i , o. c , S. 142, 177, 179; s. a. O. H o s t i n s k v , 
o. c , S. 32. 

4 0 B. Szabolsc i , o. c , S. 66. 
4 1 Ib., S. 211. 
4 2 Ib., S. 232. 
4 3 Vgl. V . He i fer t , Prükopnicky vyznam öeske hudby v 18. sloleli, Sb. Co dalv 

nase zeme Evropfe a lidstvu, Praha 1939, S. 216—221. 
4 4 J . Racek, Ceskä hudba, o. c , S. 95, 119, 137, 146 f., 149 f., 218, 326. 
4 5 Ib., S. 17 f. 
4 6 Z. Nejedly , o. c. I, bes. S. 297, 331, weiter 145 f., 176 f., 313, 351; s. a. V, 1955, 

S. 27. 
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mitbrach te , 4 7 und d a ß schon seit dieser Zei t eine gegenseitige Beeinflussung 
bestand. 

M a n k ö n n t e sicher einwenden, d a ß die deutsche Kolon is ie rung n ich t 
nur die b ö h m i s c h e n Gebiete ergriff, sondern auch z. B . schon i m 13. Jahr 
hunder t 4 8 die Slowakei . Jedoch machte sich auf der Grundlage der unter
schiedlichen Bedingungen i n B ö h m e n der direkte deutsche E in f luß , bzw. 
der E inf luß der westl ichen K u l t u r , der vielfach durch die deutsche B e v ö l 
kerung vermi t te l t wurde, weitaus deutl icher bemerkbar. M a n m u ß die 
enge Nachbarschaft v o n B ö h m e n zum deutschen Gebiet dabei ebenso i n 
E r w ä g u n g ziehen wie die Tatsache, d a ß es sich n icht u m einen einmaligen 
E in f luß handelt . E in igen A u t o r e n zufolge k ö n n e n w i r auch sein direktes 
E i n w i r k e n auf die breiten Massen des b ä u e r l i c h e n Volkes verfolgen. In 
der Slowakei dagegen waren die deutschen Minderhei ten weiter v o n ihrer 
H e i m a t entfernt, dami t auch isolierter und a u ß e r d e m auf ein n i c h t b ä u e r 
liches Mi l i eu b e s c h r ä n k t . Die Deutschen kamen fast aussch l i eß l i ch als 
Bergleute i n die S l o w a k e i . 4 9 W i c h t i g ist a u ß e r d e m , d a ß sich i n der Slowakei 
s t ä r k e r als i n B ö h m e n das Vorhandensein mehrerer slawischer V o l k s 
gruppen (Ukrainer , Po len und Tschechen und sogar bulgarische Slawen), 
abgesehen v o n den Nichts lawen, auswi rk ten . 5 0 

Schon an dieser Stelle k ö n n t e m a n alle bedeutenden Erkenntnisse der 
Musikgeschichte a u s f ü h r e n . N i c h t nur Feststel lungen ü b e r die Beziehungen 
der tschechischen zur west l ichen M u s i k k u l t u r und ü b e r die Zeiten, i n 
denen B ö h m e n z u m M i t t e l p u n k t der e u r o p ä i s c h e n M u s i k s t r ö m u n g e n wurde, 
sondern auch Erkenntnisse , die ü b e r z e u g e n d nachweisen, d a ß die tsche
chische M u s i k k u l t u r bei wei tem nicht nur unter dem einseitigen deutschen 
E in f luß g roß geworden ist, wie dies häuf ig die deutsche Musikwissenschaft 
nachzuweisen versuchte. W i r k ö n n e n ganz i m Gegenteil eine Reihe v o n 
Beweisen a n f ü h r e n , d a ß sich schon seit dem 15. Jahrhunder t der b ö h m i s c h e 
E inf luß i n der umliegenden e u r o p ä i s c h e n M u s i k p r o d u k t i o n bemerkbar 
machte, oder Feststel lungen ü b e r die ä u ß e r s t engen Beziehungen der 
K u n s t m u s i k zur Vo lksmus ik , vor al lem i n einigen Gebieten v o n B ö h m e n 
und W e s t m ä h r e n . A b e r obwohl diese Pa r t i en aus der Geschichte der 
tschechischen Kuns tmus ik , die bei uns k ü r z l i c h ü b e r s i c h t l i c h v o n J a n 
R a c e k 5 1 z u s a m m e n g e f a ß t wurden, zu den wicht igs ten gehö ren , halte 
i c h es für n ü t z l i c h e r , m i c h z u n ä c h s t m i t F ragen zu befassen, die speziell 
die Ethnomusikologie ge lös t hat. A u ß e r d e n m ö c h t e i c h auf einige Probleme 
eingehen, die sich auf die V o l k s k u l t u r als Ganzes beziehen. 

4 7 Ib. I, S. 297. O. H o s t i n s k y , o. c , S. 28 u. 39, ist der meiner Ansicht nach, 
etwas übereilten Meinung, daß die Übernahme fremder Melodien der Volkslieder in 
B ö h m e n nur sporadisch vorkam und daß diese Fälle keinen Einfluß auf den Cha
rakter des Gesangs des böhmischen Volkes haben konnten. Er selbst läßt aber an 
anderen Stellen gerade z. B. den deutschen Einfluß zu. (Vgl. z. B. S. 58.) Wie dies 
wirklich war, zeigt einzig und allein eine eingehende vergleichende Forschung. Aber 
schon bei einer flüchtigen Betrachtung lassen sich zahlreiche Zusammenhänge nicht 
abstreiten. 

4 9 Vgl. V. C h a l o u p e c k v , Stare Slouensko, Bratislava 1923, bes. S. 252. 
4 9 Ib., S. 168, 174 u. a. 
5 0 Ib., S. 18, 182 u. a. 
5 1 In o. c. Ceskä hudba vgl. a. die ganze wichtige Literatur, die die verfolgte Epoche 

betrifft, S. 221—275. 
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15. A u f die auffäl l igen melodischen K o n t a k t e zwischen dem b ö h m i s c h e n 
und dem deutschen Vol sk l i ed haben einige bedeutende P e r s ö n l i c h k e i t e n 
aufmerksam gemacht. Be la B a r t ö k ist beispielsweise der Ans ich t , d a ß das 
Gebiet von B ö h m e n v o n Melodien deutschen Ursprungs bes t immt seit 
langer Zei t durchzogen i s t . 5 2 Das n i m m t — so bemerkt er — nicht wunder, 
wenn man sich die geographische Lage des b ö h m i s c h e n Gebietes verge
g e n w ä r t i g t . A l s etwas ü b e r t r i e b e n sehen wi r den S tandpunkt v o n Pe t r 
Panoff an, der behauptet, d a ß das Vo lks l i ed der Tschechen äh n l i ch wie 
das L i e d der K r o a t e n und Slowenen schon so e u r o p ä i s i e r t ist, d a ß m a n 
nichts Beachtliches mehr daran finden k a n n . 5 3 Mehr Wahrhe i t finden w i r 
bei Werner Dancker t , der i m Volksgesang und i n der V o l k s m u s i k der 
westl ichen Slawen die typische Randzone der „ w e s t e u r o p ä i s c h e n Mus ik 
en twick lung" s ieht . 5 4 E r sieht aber, wie w i r bereits betonten, die Ver 
schiedenheit des slowakischen und des b ö h m i s c h e n Volksl iedes n ich t deut l ich 
genug. A m besten von allen a n g e f ü h r t e n Forschern hat die gesamte S i tu 
a t ion meiner Ans i c h t nach Bence Szabolcsi betrachtet. E r reiht die tsche
chische .Volksmusik i n den Bereich der w e s t e u r o p ä i s c h e n ein, spricht i h r 
aber ihre U r s p r ü n g l i c h k e i t n ich t ab. U n d weiter nach Osten, schon i m 
R a u m des Donaukessels, konstat iert er eine völ l ig andere W e l t . 5 5 

V o n den deutschen Musikologen spricht als einer der letzten K a r l 
M . K o m m a ü b e r die Beziehungen zwischen der b ö h m i s c h e n und der 
deutschen V o l k s m u s i k . 5 6 Obwohl seine A r b e i t bei uns nicht ohne berechtigte 
kri t ische H i n w e i s e 5 7 aufgenommen wurde, m u ß man m i t einigen dar in 
g e ä u ß e r t e n Ans ich ten ü b e r e i n s t i m m e n . W i r sind ihnen sogar hier schon 
begegnet. 5 8 I n den Deutschen sieht K o m m a die Vermi t t l e r des al lgemein 
westlichen kul ture l len Erbes nach Osten. A b e r i m b ö h m i s c h e n M i l i e u , sagt 
er, wurden die deutschen und w e s t e u r o p ä i s c h e n Merkmale m i t bewunde
r u n g s w ü r d i g e r Ass imi l a t i ons f äh igke i t tschechisiert, so d a ß beispielsweise 
die melodische N a t u r der heutigen b ö h m i s c h e n Lieder zwar eine V e r b i n 
dung mi t der w e s t e u r o p ä i s c h e n K u l t u r aufweist, aber daneben ganz 
pe r sön l i che nationale Merkmale auftreten. Diese beruhen ganz besonders 

5 2 Ich zitiere nach B a r t ö k s Arbeit Slovenske ludove piesne I, Bratislava 1959, 
S. 48 f. Die Studie wurde im Jahre 1923 geschrieben und erschien in der angeführten 
Sammlung in drei Sprachfassungen: slowakisch, deutsch und ungarisch. Diese Frage 
berührte Bartök jedoch auch noch in anderen eigenen Arbeiten. 

6 3 Vgl. J . Kresanek , o. c , S. 192. 
5 4 W. D a n c k e r t , o. c , S. 391. 
5 5 B. Szabolcs i , o. c , S. 423 f. 
5 6 K. M. K o m m a , Das böhmische Musikantentum, Kassel 1960, bes. S. 28—-50. 
5 7 Vgl. bes. B. Stedron, Heuansismus ani u hudbe nespi, H R X I V , 1961, S. 986 

bis 989. 
6 8 Außer den von uns angeführten Meinungen, können wir noch auf andere ver

weisen. Auch O. H o s t i n s k y schrieb z. B., daß wir, wenn wir den heutigen Charakter 
des böhmischen Volkes beurteilen wollen, nicht das ausschließen können, wodurch 
der ursprüngliche Charakter der Tschechen infolge der uralten Beziehungen zu den 
westeuropäischen Völkern unabwendbar verändert wurde; vgl. o. c , S. 7. In neuester 
Zeit weist J . V y s l o u z i l auf die Beziehungen zwischen den tschechischen und den 
westeuropäischen Melodien hin. K etnomuzikologickym aspehtüm, o. c , S. 30. E r 
schreibt, daß viele Melodien, die nicht immer völ l ig eindeutiger Herkunft sind, 
allmählich zu einem allgemeinen Eigentum einer Reihe von europäischen Völkern 
werden. 
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auf der rhy thmischen A n o r d n u n g . 8 9 K o m m a stell t i n der b ö h m i s c h e n 
M u s i k einen aufpeitschenden A k z e n t und eine schaukelnde, energieer
fül l te Bewegung fest. 6 0 

16. K o m m a betont ebenso wie z. B . Dancker t , d a ß die Slawen i n M ä h r e n 
g e g e n ü b e r den Tschechen l änge r die al ten Liedschichten bewahrten. W i r 
haben schon einige U m s t ä n d e angedeutet, w a r u m dies so war . Versuchen 
w i r jedoch auf G r u n d aller bekannten Tatsachen, diese Frage eingehender 
zu lösen. W a r u m lös t s ich gerade das ös t l i che Dr i t t e l v o n M ä h r e n v o n dem 
west l ichen Mclodies t i l , und w a r u m sch l i eß t es s ich dem ös t l i chen S t i l an? 
N i c h t e inmal die Ans i ch t v o n Zdenek Nejedly, d a ß der b ö h m i s c h e K e r n 
aus dem Zen t rum B ö h m e n s nur den westl ichen T e i l M ä h r e n s zu beein
flussen ve rmoch te , 6 1 w ä h r e n d i n O s t m ä h r e n , ä h n l i c h wie i n der Slowakei , 
l änge re Zei t h indurch ein archaischerer Zus tand erhal ten blieb, zerstreut 
den dichten Nebel , der diese Frage v e r h ü l l t . 

B e i der L ö s u n g der P rob lemat ik gehen w i r v o n zwei Gesichtspunkten 
aus: 1. v o n dem Standpunkt , d a ß es breitere Z u s a m m e n h ä n g e gibt, die 
das Volks l ied i n M ä h r e n i n zwei Stilbereiche teilen, die die Grenzen unseres 
Landes ü b e r s c h r e i t e n , und 2. v o m Standpunkt , d a ß s ich hier kleinere 
Gebiete gebildet haben. Sehr auffäll ig sind z. B . die Z u s a m m e n h ä n g e der 
V o l k s m u s i k k u l t u r i n S ü d o s t m ä h r e n und i n der S ü d w e s t s l o w a k e i , obwohl 
die Slowakei seit dem 13. Jahrhunder t bis z u m Jahre 1918 ihre E n t w i c k l u n g 
i n einem anderen Staat als M ä h r e n erlebt hat. 

A u c h i n anderen Kul turbere ichen zeigt sich die enge V e r b i n d u n g z w i 
schen dem ös t l i chen Te i l M ä h r e n s und dem s ü d w e s t l i c h e n T e i l der Slowakei . 
Beweise da fü r erhalten w i r wieder auf G r u n d v o n Fests tel lungen der 
dialektologischen Forschung. A n der tschechisch-slowakischen Sprach
grenze ü b e r d e c k e n sich die Grenzgebiete der für t yp i sch tschechisch mit 
den für t yp i sch s lowakisch angesehenen Erscheinungen, und zwar sowohl 
wenn es s ich u m eine Innova t ion g e g e n ü b e r der Aufrechterhal tung eines 
ä l t e r e n Zustandes handelt , als auch bei unterschiedl ichen V e r ä n d e r u n g e n 
des ä l t e r e n Zustandes v o n beiden Seiten. So hat die A b ä n d e r u n g des 
al ten y, u, die für die westl ichen Gruppen der tschechischen Mundar ten , 
d. h . für die sog. tschechischen Dialekte i m engeren Sinne (ej, ou) und für 
die Dia lekte aus der H a n ä (e, ö) charakter is t isch ist, das ös t l i che D r i t t e l 
M ä h r e n s i m allgemeinen n icht erreicht. Andererseits haben verschiedene 
Innovat ionen, die als t yp i sch s lowakisch g e g e n ü b e r dem „ t s c h e c h i s c h e n " 
Beibehal ten des ä l t e r e n Zustandes (oder g e g e n ü b e r der v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
kleineren westl ichen Ä n d e r u n g ) angesehen werden, s ich n ich t so stark auf 
die westslowakischen Mundar ten ausgedehnt. Andere „ s l o w a k i s c h e " In-

5 9 Kürzlich schrieb nach O. Hos t insky , (o. c , S. 40 f.) daß die charakteristischen 
Merkmale des böhmischen Volksliedes im'Rhythmus gesucht werden müssen, J . Sta-
nis lav , O lidove hudbe, pifsni, lanci a lidoue tvofivosti I, Ucebni texty vysokych skol, 
Praha 1958 (Ofset), S. 41. Auch J . J . Langer machte schon darauf aufmerksam und 
nach Hostinsky vor allem O. Zieh. 

8 0 Die östereichischen Forscher weisen wieder auf die formale Lauterkeit des 
böhmischen Volksliedes hin, was für dieses tatsächlich schon seit den ältesten 
Dokumenten bezeichnend ist; ich führe W. Deutsch an, der sich in diesem Sinne bei 
der internationalen Konferenz über die Katalogisierung der Melodien in Bratislava 
1965 äußerte . 

6 1 Z. Nejed ly , Dejiny näroda öeskelw I, Praha 1953, S. 33 f. 
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novationen haben sich d e m g e g e n ü b e r wieder bis i n die ös t l i chen Teile 
M ä h r e n s verbreitet . Die Beziehungen der Mundar ten i n beiden Rich tungen 
i n diesem Grenzbereich sind e in E rbe aus ä l t e r e n , vornat ionalen Zei ten 
und deuten auf ä l t e r e sozialwirtschaftl iche V e r h ä l t n i s s e , K o n t a k t e und 
Einf lüsse h i n . 9 8 

Diese dialektologischen Bemerkungen sind wich t ig , wei l s ich die M u n d 
artengrenzen i n gewissem M a ß e mi t den Grenzen der musikal ischen Dia l iekte 
decken. In ä h n l i c h e r Weise stellte dies F i l a r e t Kolessa i n der Ukra ine 
fest . 6 3 Stellen w i r also in M ä h r e n Anze ichen für eine Verb indung der 
Spracherscheinungen oder sogar ganzer Mundar t en mi t v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
alten Verwaltungsgebieten fest, worauf i n letzter Zei t L u b o m i r H a v l i k 
aufmerksam machte , 6 4 dann dü r f en w i r analog dazu auch eine Differen
zierung der musikal ischen Dialekte annehmen. 

17. M i t R ü c k s i c h t auf die L ö s u n g der Frage der Grenzen zwischen beiden 
Sti lbereichen i n M ä h r e n führe i ch die Hypothese an, die seinerzeit Be la 
B a r t ö k ausgesprochen hat: Das V o l k , das die Gebiete v o n den Karpa t en , 
der Ta t r a bis zur Drau bewohnt hat, m u ß einst einen gemeinsamen ein
heit l ichen S t a m m gebildet haben. B a r t ö k urtei l te deshalb so, wei l er das 
kroatische L i e d aus der Gegend des D r a u - und Murde l t a , das L i e d aus 
der Karpa toukra ine , das slowakische und das ungarische L i e d als einen 
s trukturel le inhei t l ichen T y p mi t nur kle inen Abweichungen ansah . 6 5 A n 
B a r t ö k k n ü p f t e Jozef K r e s ä n e k an, der e r g ä n z t e , d a ß auch die L ieder der 
polnischen Goralen und die Lieder aus S ü d o s t m ä h r e n eine ähn l i che S t ruk tu r 
besitzen. W i r fügen d a r ü b e r hinaus h inzu , d a ß diese S t ruk tu r auch die 
L ieder der Slawen i n N i e d e r ö s t e r r e i c h ha t t en . 9 6 

Die historische Forschung hat zwar die Hypothese ü b e r den einheit l ichen 
S t a m m auf einem so ausgedehnten Gebiet noch bevor sie ausgesprochen 
wurde widerlegt. D o c h ist die Fests te l lung einer relat iven s t rukture l len 
E i n h e i t interessant, wenn w i r die Ex i s t enz von G r o ß m ä h r e n i n Be t rach t 
ziehen. Die Verbre i tung des Melodietyps deckt s ich regional n ich t vö l l ig 
mi t dem Gebiet des g r o ß m ä h r i s c h e n Reiches. So einfach ist es nicht . D o c h 
kann v o n der Voraussetzung ausgegangen werden, d a ß eine bestimmte 
K u l t u r sich s p ä t e r geographisch z u r ü c k g e z o g e n oder auch ausgedehnt hat. 
F ü g e n w i r noch h inzu, d a ß die byzantinische christl iche Konzep t ion auch 
bis ins heutige M ä h r e n reichte. Sie s t i eß hier m i t der r ö m i s c h e n K o n z e p t i o n 
zusammen, 6 7 was die Hypothese, d a ß die uralte Verb indung mi t B y z a n z 
i n der K u l t u r ihre Spuren hinterlassen hat und es zumindest zu einer 
befruchtenden E i n w i r k u n g gekommen ist, n ich t v o n der H a n d weisen 
l ä ß t . Gehen w i r noch weiter i n die Geschichte z u r ü c k , dann stellen wi r 

6 2 Nach J . B ö l i c , o. c , S. 136 f. 
6 3 Vgl. bei J . K r e s ä n e k , o. c , S. 196. 
6 4 L . H a v l i k , Gens Maravorum (Poznämky k vyvoji gentes u Slovanu), Sb. 

Sträznice 1946—1965. Närodopisne studie, Brno 1966, S. 126 f. 
6 5 B. B a r t ö k , La musique populaire des Hongrois et des peuples voisins, Archivum 

Europae centroorientalis II, Budapest 1936, S. 33; nach dem Separatdruck. 
6 6 J . K r e s ä n e k , o. c , S. 29. Vgl. a. K . P l i c k a , Slovenskgspevnik I. 500 Fudovych 

piesni slovenskych, Praha—Bratislava 1961, wo er einige Aufzeichnungen aus 
Niederösterreich veröffentl ichte (vgl. z. B. Nr. 384 oder 399). 

6 7 Vgl. dazu z. B. J . Racek, Ceskä hudba, o. c , S. 19 f.; oder s. Dijiny sveta III, 
Praha 1960, S. 233. 
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beispielsweise fest, d a ß bei der L ö s u n g der kompl iz ier ten Frage der E t h n o -
genese der M ä h r e r zwar die slawische ethnische Z u g e h ö r i g k e i t als grund
legend anerkannt w i r d , aber gleichzeit ig die starke ä l t e r e , vorangegangene 
Mischung und die Einf lüsse fremder ethnischer Gruppen n ich t vergessen 
werden. Un te r anderem w e i ß m a n auch v o n einer mater iel len K u l t u r aus 
dieser Zeit , die z. B . v o n s ü d o s t l i c h e n , aus der Schwarzmeergegend k o m 
menden Einf lüssen bes t immt w i r d . 6 8 

18. I m K o n t e x t der vorangegangenen E r w ä g u n g e n k a n n erneut auf 
ä l t e r e Hypothesen hingewiesen werden, die k ü h n auf Beziehungen zur 
altgriechischen M u s i k k u l t u r hinweisen. V l a d i m i r Ü leh la stellte nach 
J a n ä c e k s Schü le r , dem Volks l iedsammler H y n e k B i m , besonders die V e r 
wandtschaft des s p ä t a n t i k e n sog. Seiki los-Liedes m i t einigen Liedern aus 
der Umgebung der m ä h r i s c h e n Stadt S t r ä z n i c e fest. 6 9 V o n dem Seikilos-
L i e d w i r d andererseits ganz al lgemein behauptet, d a ß es s ich u m ein 
V o l k s l i e d handeln k ö n n t e . A u c h Jozef K r e s ä n e k gelangte durch krit isches 
Vergleichen zu der Fests te l lung analoger Z u s a m m e n h ä n g e an H a n d slo
wakischen Mate r i a l s . 7 0 A u f der Grundlage der Ä h n l i c h k e i t der Tetrachorde 
und quin takkord ischen V o r g ä n g e fand er zu diesem L i e d gleichfalls 
Para l le len . 

K r e s ä n e k ist jedoch der A n s i c h t (wie phantas t isch seine. M u t m a ß u n g e n 
auch kl ingen m ö g e n ) , d a ß die auffallende Verwandtschaf t zwischen der 
s lowakischen und altgriechischen V o l k s m u s i k — auch i m Instrumenta
r i u m und i m musikal ischen Sys tem — dadurch verursacht wurde, d a ß 
beide v o n den gleichen Quellen ausgehen. E r te i l t n ich t die Ans ich t , d a ß 
sich i n unserer M u s i k die Einf lüsse der griechischen M u s i k erst nach der 
Ans ied lung der Slawen i n den heutigen Siedlungen bemerkbar mach ten , 7 1 

oder d a ß unsere M u s i k solcherart v o n der byzant inischen Chris t ianis ierung 
bee in f luß t worden w ä r e . 7 2 

E s w ä r e sicher ä u ß e r s t phantast isch, wenn w i r i n Para l le len zum Seikilos-
L i e d — ohne andere Mögl ichke i t en zuzulassen — nur eine direkte genetische 
Ve rb indung sehen w ü r d e n . D a m i t w ü r d e n w i r den Bereich ernsthafter 
wissenschaftlicher E r w ä g u n g e n ü b e r s c h r e i t e n . 7 3 Die Ä h n l i c h k e i t dieser 
fernliegenden Dokumente k a n n n ä h m l i c h auf gemeinsamen Merkmalen 

6 8 Vgl. L . H a v l i k , o. c , S. 116. Der Aspekt auf die vorangegangene Mixtation 
und auf die Einflüsse fremder ethnischer Gruppen bei der Lösung der Genese der 
Volkskulturen der einzelnen Gebiete darf niemals unterschätzt werden. 

6 9 V . Ü l e h l a , Zivä pisen, o. c , S. 161. Es wäre jedoch möglich, auch nähere 
Parallelen anzuführen, und zwar aus derselben Arbeit von Ülehla; vgl. Melodien 
Nr. 35 u. 138/2. Die Transkription des Seikilos-Liedes s. z. B. bei J . H u t t e r , o. c , 
S. 256. 

7 0 J . K r e s ä n e k , o. c, S. 182—188. 
7 1 Ib., S. 187 f. Auf einige der angeführten Ansichten von J . Kresänek s tütz te sich 

L . M o k r y , Hudobnä problematika velkomoravskeho obdobia. O poöiatkoch sloven-
skych dejin, Sbornik materiälov, Bratislava 1965, S. 279. Das Entstehen des quart-
tonalen (tetrachordalen) Liedes verweist er in die Zeit der relativen Einheit des 
musikalischen Ausdruckes der einzelnen slawischen ethnischen Gruppen. 

7 2 J . Kresänek läßt an anderer Stelle zu, daß auf die slawischen Gebiete und auch 
auf die heutige Slowakei die Tradition der sog. „Igricen" aus der antiken Kultur 
übergehen konnte; ib., S. 34. 

7 3 Vgl. J . F u k a c , o. c , S. 335; s. a. seine Studie Über den musikalischen Charakter 
der Epoche von Großmähren, Sb. Magna Moravia, Sbornik k 1100. vyroci pfichodu 
byzantske mise na Moravu, Praha 1965, S. 433. 
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der M u s i k k u l t u r beruhen. A u c h so bleibt frei l ich die Frage offen, ob an 
dieser Ä h n l i c h k e i t der gemeinsamen Merkmale die direkte genetische 
K o n t i n u i t ä t der grundlegenden und eo ipso verneinden Pr inz ip ien teilhatte, 
oder ob w i r ih r polygenetische En t s t ehung zugestehen sollen. Obwohl auch 
die Analogie eines best immten Pr inz ips oder Typs n ich t immer die M i g r a 
t ion einer kul ture l len Erscheinung und umso weniger ihres T r ä g e r s bedeu
ten m u ß , 7 4 b i lden einige a n g e f ü h r t e Tatsachen die Voraussetzung für 
einen direkten K o n t a k t . 

19. H i e r wol len w i r noch auf die E ing l iederung der g r o ß m ä h r i s c h e n 
K u l t u r i n die damaligen K u l t u r s t r ö m u n g e n hinweisen. E s drangen zah l 
reiche e u r o p ä i s c h e und a u ß e r e u r o p ä i s c h e Einf lüsse auf sie ein, aber nach 
dem vorhandenen Beweismater ia l verstand es das m ä h r i s c h e M i l i e u , diese zu 
rezipieren und eine K u l t u r eigenen Charakters zu schaffen. Die charakter i 
stischen Erscheinungen dieser K u l t u r ü b e r w o g e n i n den zentralen Gebieten 
v o n G r o ß m ä h r e n , i n S ü d - und S ü d o s t m ä h r e n und i n der S ü d w e s t s l o w a k e i . 7 5 

(Die heutige S ü d w e s t s l o w a k e i bildete i m ü b r i g e n damals m i t dem histo
rischen M ä h r e n ein unteilbares Ganzes. 7 6 ) 

Obwohl w i r aus den g r o ß m ä h r i s c h e n archeologischen Funden v o r a l lem 
einiges ü b e r die v o n den h ö h e r e n pr ivi legier ten Schichten konsumierte 
K u l t u r erfahren, steht aber die damalige kul ture l le E i n h e i t beider heutigen 
Gebie te 7 7 offenbar n icht ohne Beziehung zu der rezenten V o l k s k u l t u r . 
Das zeigen ä u ß e r s t auffäll ig die Dokumente der M u s i k k u l t u r . E s ist bekannt, 
d a ß sich der S ü d w e s t e n der Slowakei durch die archaischesten Melodie
merkmale, ü b e r d e c k t von neueren Schichten, auszeichnet . 7 8 E ine ä h n l i c h e 
S i tua t ion besteht auch i n S ü d o s t m ä h r e n . 

Be la B a r t ö k stellte (auf G r u n d v o n Vergleichen mi t anderen Mus ik 
kulturen) für M ä h r e n eine alte und ausdrucksvolle Melodieschicht fest. 
F ü r M ä h r e n ist sie angeblich ebenso charakterist isch, wie die walachische 
K u l t u r für die Slowakei oder der alte S t i l der madjarischen Melodien für 
das madjarische Gebie t . 7 9 Die Melodien, die B a r t ö k meint , sind auf Ost
m ä h r e n konzentriert und ein wesentlicher Prozentsatz v o n ihnen s tammt 
wiederum aus dem Gebiet v o n S ü d o s t m ä h r e n . B a r t ö k charakterisiert 
kurz die Schicht der originellen m ä h r i s c h e n Melodien wie folgt: Die vier-
oder dreizeiligen isometrischen Melodien haben häuf ig die H a u p t z ä s u r 

7 4 Auf dem Gebiet der vergleichenden Volksliteraturforschung bewiesen einige 
Monographien das polygenetische Entstehen nicht nur grundsätzl icher Themen und 
isolierter Motive, sondern vereinzelt auch komplizierter Sujets. Auf dem Gebiet der 
Musik-Folkloristik drückte sich darüber im gleichen Sinne wiederum als erster 
O. H o s t i n s k y aus, o. c , S. 37. 

7 5 Vgl. L . H a v l i k , o. c , S. 123. 
7 6 Vgl. V . C h a l o u p e c k y , o. c , S. 28, 183 f. 
7 7 Vgl. V . F r o l e c — D . H o l y , K etnograflcke diferenciaci na jihovychodni Moravi, 

Sb. Sträznice 1946—1965. Närodopisne Studie, Brno 1966, S. 168. 
7 8 Vgl. J . K r e s ä n e k , o. c , S. 272; ähnlich schreibt auch O. E l schek , Krajoue 

styly v naSej ludovej hudbe, L T X , 1960, S. 311. 
7 8 J . K r e s ä n e k wirft Bartök aber vor, daß dieser sich, sofern es sich um das 

Alter der walachischen Lieder handelt, einer Identifikation des charakteristischen 
mit dem allerältesten schuldig gemacht hat (o. c , S. 163). 
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auf der V I I . Stufe. Sehr charakteris t isch ist für sie die Beendigung 

20. Die engen Z u s a m m e n h ä n g e der rezenten V o l k s m u s i k i n O s t m ä h r e n 
und in der Wests lowakei und die Te i lung der V o l k s k u l t u r i n M ä h r e n i n eine 
westliche und ös t l i che k ö n n e n jedoch nicht nur i n die ä l t e s t e n Zei ten 
z u r ü c k v e r f o l g t werden. Beides wurde durch eine Reihe von Fak to ren auch 
i n der s p ä t e r e n E n t w i c k l u n g bedingt. Dazu verhalf unter anderem auch 
die s p ä t e Kolonis ie rung der B ö h m i s c h - m ä h r i s c h e n H ö h e , 8 1 die als Sied
lungsgebiet keine g ü n s t i g e n Voraussetzungen für die Landwir t schaf t bo t . 8 2 

W i r setzen voraus, d a ß hier neben Kolon i s ten aus den übe r fü l l t en Gebieten 
M ä h r e n s auch Kolon i s ten aus B ö h m e n siedelten. D a i n der gleichen Zei t 
auch die P f e m y s l i d e n f ü r s t e n und ih r H o f nach M ä h r e n kamen, unter 
deren E in f luß auch die K l ö s t e r standen, ist es n icht ausgeschlossen, d a ß 
sich dort das b ö h m i s c h e E lement in bedeutender Weise geltend machte. 
A u f ä h n l i c h e Weise k a m die Slowakei durch den B e v ö l k e r u n g s a u s t a u s c h 
M ä h r e n n ä h e r , obwohl diese Gebiete seit dem 13. Jahrhunder t durch 
Staatsgrenzen getrennt waren. In der Zei t der sog. walachischen K o l o n i 
sierung k o m m t ü b e r die K a r p a t e n k ä m m e gemeinsam mi t dem slowakischen 
E t h n i k u m auch das schlesisch—polnische und das ukrainische nach Ost
m ä h r e n , j a sogar der E inf luß des r u m ä n i s c h e n ist vo rhanden . 8 3 E r i n n e r n 
w i r uns auch an die Zei t der rel igiösen Gegenreformat ion. 8 4 A u c h die m i l i 
t ä r i s c h e n F e l d z ü g e gegen O s t m ä h r e n , die meist aus dem Osten kamen, hatten 
ihren E inf luß . Ohne Zweifel haben auch Soldaten als Ve rmi t t l e r der Ver 
b indung verschiedener Volks t rad i t ionen m i t der hohen K u l t u r fungiert. 

Verschwindend k l e in is t i n O s t m ä h r e n die deutsche Kolonis ie rung , die 
ansonsten das westliche Gebiet entlang der S ü d g r e n z e und h a u p t s ä c h l i c h 
ent lang der Nordgrenze, teilweise auch das Gebiet der B ö h m i s c h - m ä h r i -

8 0 B. B a r l ö k , Slouenske ludove piesne I, o. c , S. 48. Bartök hat jedoch nicht recht, 
wenn er sagt, daß alle diese Melodien! im Parlando-Rubato-Typ verlauten. Gerade 
die Melodie 20c z. B., die er nach der Sammlung von SuiUl anführt (nach der neuen 
Ausgabe F. S u ä i l , Moravskc närodni pisne s näpivy do textu vfadinymi, Praha 1951, 
Nr. 53), ist auch mit dem Tanz verknüpft . — Auch L . J a n ä c e k war sich der Eigen
ständigkeit und Autochthonie der ostmährischen Volksmusikkultur auf ähnliche 
Weise bewußt . Er schrieb darüber: „Wir haben uns daheim auf uns selbst angewiesen 
entwickelt und sind auf jenen Grundlagen in der Musik ohne fremde Hilfe, auf 
denen heute alle modernen Kompositionen aufgebaut sind," (o. c , S. 143). Wenn 
Janäcek über das böhmische Volkslied als von einer neuen und Verfallsschicht 
spricht, dann fühlt er es als fremd und neu verglichen mit dem ostmährischen Lied. 
So muß man Janäcek verstehen! Andererseits müssen wir den Einwänden von 
Ü. H o s t i n s k y völlig recht geben, sofern es sich um einige Theorien Janäceks 
handelt; vgl. o. c , S. 33. Vgl. dazu J . V y s l o u z i l , Vizovskä folklorni lokalita, o. c , 
S. 105, Anm. 54.) 

8 1 Vgl. L . H a v l i k , o. c , S. 126. 
8 2 Vgl. F. D o s t ä l , K pavodu a vyuoji pozdne feudälni diferenciace venkovskeho lidu 

na Morave do pol. 17. stol. P o c ä t k y Hanäkü a Valachü, Sb. Sträznice 1946—1965. 
Närodopisne Studie, Brno 1966, S. 210. Bis in die Zeit der Kolonisierung war freilich 
die Böhmisch-mährische Höhe die natürl iche und naturbedingte Trennwand, die die 
Bevölkerung B ö h m e n s von der Bewölkerung Mährens trennte; vgl. Dijiny svcla III, 
o. c , S. 231. 

8 3 Vgl. J . M a c ü r e k , ValaSi v zäpadnich Karpalech, Ostrava 1959, S. 327 f. 
8 4 Vgl. z. B. J . Obrs l ik , Stahovanie moravskych poddanych na Slovensko koncom 

17. a v prvej polovici 18. storoöia, Historicke Studie IV, 1958; s. bes. S. 152. 

-4-,—: nach einer aussch l i eß l i ch kleinen Terz 
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sehen H ö h e und die Umgebung von B r n o erreichte. (Der H a u p t s t r o m 
dieser Kolonis ie rung i n den westl ichen Grenzgebieten M ä h r e n s steht ze i t l ich 
i n direkter Beziehung zu der deutschen Kolon is ie rung i n B ö h m e n , die wi r 
bereits e r w ä h n t haben. E s ist aber erwiesen, d a ß die deutsche B e v ö l k e r u n g 
i n jeder dieser neuen Siedlungen eine etwas andere Zusammensetzung 
hatte.) Ganz O s t m ä h r e n m i t Ausnahme des K r a v a f s k o ( K u h l ä n d c h e n ) 
blieb jedoch fast u n b e r ü h r t v o n den deutschen Kolonis ierungswellen, und 
auch die Eingriffe anderer nichtslawischen E t h n i k e n waren verschwindend 
kle in . Sofern sich hier eine andere E t h n i k geltend machte, war es z u m 
ü b e r w i e g e n d e n T e i l die slawische. A u ß e r denen, die mi t der walachischen 
Kolonis ie rung hierher vordrangen, kennen w i r i m S ü d e n v o n O s t m ä h r e n 
noch das kroatische E t h n i k u m (die Kolon is ie rung i m 16. und 17. J ah r 
hunder t ) . 8 5 Obwohl auch neue Forschungen seinen direkten E in f luß auf die 
s ü d m ä h r i s c h e K u l t u r n ich t erwiesen haben, bleibt doch ein K ö r n c h e n 
Wahrhe i t dabei, d a ß sich die ethnische Mischung zumindest auf die unter
schiedliche mentale K o n s t i t u t i o n des Volkes auswirkte. 

21. Neben dem direkten ethnischen E in f luß kamen i m L a u f der E n t 
w i c k l u n g noch andere Komponen ten h inzu , die die Verschiedenheit der 
V o l k s k u l t u r i n den westl ichen und ös t l i chen Tei len unseres Gebietes 
bewirkten, Komponen ten , die i n M ä h r e n zusammentrafen und auch die 
unterschiedliche E n t w i c k l u n g der V o l k s m u s i k k u l t u r bewirkten. A l s w i r 
ü b e r die W i r k u n g der deutschen Kolon is ie rung i n B ö h m e n sprachen, 
f ü h r t e n wi r Ans ich ten ü b e r ihren E in f luß insbesondere auf die E n t w i c k l u n g 
der wirtschaft l ichen K r ä f t e an. Orest Z i lynsky j hat (ähn l ich wie Zdenek 
Nejedly) festgestellt, d a ß i n B ö h m e n als einzigem slawischen L a n d i m 
13.—15. Jahrhunder t i m Zusammenhang m i t dem raschen W a c h s t u m der 
S t ä d t e und des Handwerks , gemeinsam mi t dem Sieg der Geldwir tschaf t 
und insbesondere m i t der Erö f fnung neuer Lebensperspektiven für den 
einfachen Menschen, ein j ä h e r En twick lungsumschwung i m Denken der 
breiten Volksschichten entstand. Gleichzei t ig k a m es auch zu einer Ä n d e 
rung des Brauchtumssystems des b ö h m i s c h e n Volkes und dadurch auch 
zu einer V e r ä n d e r u n g der dami t verbundenen L i edsch i ch t . 8 6 

Ziehen w i r auch i n Betracht , was die Hussi tenzei t i n B ö h m e n für die 
V o l k s m u s i k bedeutete. F ü r diese Zei t stellt Zdenek Nejed ly eine K a t a 
strophe — die Ver le tzung der organischen E n t w i c k l u n g des Volksl iedes — 
fest. 8 7 Die Hussi tenzeit hat seine E n t w i c k l u n g fast un terbrochen 8 8 — sie 

8 5 Vgl. dazu R. Je f ä b e k , MoravSti Charväli v literatufe, Sb. Sträznice 1946—1965, 
Närodopisne Studie, Brno 1966, S. 273—291; derselbe, A propos du probleme de 
Vinßuence cullurelle de la colonisation Croale sur la culture populaire en Moravie, 
S P F F B U 1967, F 11, S. 59—72; s. a. V . F r o l e c — D . H o l y , o. c , S. 169 f. In Zukunft 
wird es jedoch nicht ungünst ig sein, erneut die älteren Zusammenhänge der Bevöl 
kerung in Südmähren und in der Westslowakei mit den angrenzenden Gebieten der 
Südslawen zu untersuchen. 

8 6 O. Z i l y n s k y j , Cesko-polske spojitosti v oblasti lidovgeh zvykü, Sbornik Vysoke 
Skoly pedagogicke v Olomouci, 1955, Jazyk a literatura II, S. 94. 

8 7 Z. Nejedly , Dijiny husitskeho zpivu IV, Praha 1955, bes. S. 72. 
8 8 Gegen diesen Schluß von Z. Nejedly polemisierte kürzlich V. K a r b u s i c k y , 

o. c , S. 130. Freilich, wie wir weiter anführen, würden wir Nejedly einseitig inter
pretieren, wenn wir den Nachsatz verschweigen würden, in dem Nejedly die Kon
t inuität der Entwicklung nicht leugnet. 
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verfolgte alles Leben i n den Schenken, sie verfolgte den Tanz , verurtei l te 
die K i r c h w e i h , den Fasching , ja sogar Hochzeitsfeste m i t g r o ß e m G l a n z . 8 9 

Sie verwarf auch die Inst rumentalmusik, besonders die Pfeifer und Sp ie l 
leute . 9 0 E i n lateinisches Gedicht aus der ersten Hä l f t e des 15. Jahrhunder ts 
k lag t die Huss i ten an, auch den Volksgesang bei der b ä u e r l i c h e n A r b e i t 
vernichtet zu haben . 9 1 Den musikal ischen A u s d r u c k i n B ö h m e n beherrschte 
auf lange Zei t die vokale K u l t u r — das v o l k s t ü m l i c h e geistliche V o l k s 
l i e d , 9 2 v o n dem sich freil ich n icht behaupten l ä ß t , d a ß es nur b ö h m i s c h e 
W u r z e l n ha t . 9 3 E r s t das 17. und h a u p t s ä c h l i c h das 18. Jahrhunder t ver
wandelte nach der Zei t der Renaissance (deren E in f luß s ich aber wegen 
ihres aristokrat ischen Charakters i n den breiten Schichten n ich t geltend 
machte), die singenden B ö h m e n i n spielende B ö h m e n , die b ö h m i s c h e n 
S ä n g e r i n b ö h m i s c h e Mus ikan t en . 9 4 D o c h m u ß gesagt werden, d a ß keine 
Katas t rophe oder Revo lu t ion i n der K u n s t so r ad ika l ist, u m alle F ä d e n , 
die die neue Zei t m i t der al ten verbinden, a b r e i ß e n zu lassen. 9 5 W i e w i r 
schon nach Otakar Hos t in sky e r w ä h n t e n , verl ief die geschichtliche E n t 
w ick lung der musikal ichen Seite des b ö h m i s c h e n Volksl iedes n icht so, d a ß 
das V e r h ä l t n i s zwischen den i m 15.—16. Jahrhunder t und i m 19. J ah r 
hundert entstandenen Melodien gegensä t z l i ch gewesen w ä r e . 9 6 W i r finden 
i n der E n t w i c k l u n g keinen Ums tu r z , der die neuen Melodien völ l ig und 
für alle Zei ten ihrem ä l t e r e n Charakter entfremdet h ä t t e . 9 7 Umgekehr t war 
es gerade das V o l k s l i e d , das i n der Zei t nach der Schlacht a m W e i ß e n 
B e r g (1620) die K o n t i n u i t ä t des b ö h m i s c h e n musikal ischen Denkens 
bewahrte . 9 8 U n d d a ß i n B ö h m e n selbst jene Lieder , gegen die die vor -
hussitischen und hussitischen Moral is ten am meisten eiferten, n ich t ver
s tummten, belegt eine Sammlung des J a n J en ik z Bra t f i c aus der Ze i t 
gegen Ende des 18. Jahrhunder t s . 9 9 

F ü r eine ähn l i che Ü b e r t ö n u n g ä l t e r e r Tradi t ionen haben w i r i n unseren 
ös t l i chen Liedgebieten keine analoge S i tua t ion , so d a ß w i r hier eine weitaus 
unmittelbarere A n k n ü p f u n g an die al ten Trad i t ionen voraussetzen k ö n n e n . 
Das Wirkungsfe ld der hussitischen R e v o l u t i o n reichte zwar wei t ü b e r das 
Gebiet v o n B ö h m e n hinaus, doch dü r f en w i r eine geringere I n t e n s i t ä t 
der strengen Verbote m i t zunehmender Ent fe rnung v o n den b ö h m i s c h e n 
Zentren der Hussi tenbewegung annehmen. 

8 9 Nach Z. N » e j e d i y , D&jiny zpSvu IV, o. c , S. 68—77. Der Widerwillen gegen das 
weltliche Volkslied trat jedoch schon bei den Vorläufern von Hus stark auf; vgl. ib., 
S. 102—107. 

9 0 Z. Nc jed ly , Dejiny husitskeho zpivu II, Praha 1954, S. 184 f.; o. c , IV, S. 76 f. 
9 1 Ib. I, S. 310, Anm. 35. 
9 2 Ib. IV, S. 74. 
9 3 Ib., S. 57. 
9 4 Ib., S. 80; vgl. a. J . Racek, Ceskä hudba, o. c , S. 103. 
9 5 Z. Nejedly , Dijiny zpivu II, o. c , S. 13. 
9 6 Vgl. O. H o s t i n s k y , o. c , S. 33. 
9 7 Vgl. J . Racek, Ceskä hudba, o. c , S. 89. 
9 8 Ib., S. 93. 
0 9 J . J e n i k z B r a t f i c , Pisne krätke ve vitiim poöiu starodäune lidu obecniho öes-

keho, ktere pH muzice neb hudbe dävaly se hräti, pH öemz od taneöniküv vesele se zpi-
valo a noini tantilo nebo rejdovalo. Die neueste Ausgabe von J . M a r k l , Rozmarne 
pisnidky Jana Jenika z Bratfic, Praha 1959. 
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Die Bemerkungen ü b e r den E in f luß der Huss i tenrevolut ion füh r t uns 
nicht nur zu E r w ä g u n g e n ü b e r ihre direkte, wesentl ich breitere W i r k u n g , 
sondern auch zu der Feststel lung, d a ß die hussitische T rad i t i on s p ä t e r 
i n der Bewegung der M ä h r i s c h e n B r ü d e r weiterlebte, ü b e r deren Einf luß 
a u ß e r h a l b der tsechchischen L ä n d e r wiederum kein Zweifel besteht. H i e r 
ist wenigstens der E inf luß des tschechischen geistlichen Liedes i n der 
Slowakei und i n Polen zu e r w ä h n e n . 1 0 0 E s waren aber auch noch ä l t e re 
tschechische Einf lüsse vorhanden, die sich schon gegen Ende des 14. Jahr 
hunderts, j a noch f rüher bemerkbar m a c h t e n . 1 0 1 

22. Ü b e r den tschechischen Einf luß i n R i c h t u n g Osten schrieb vor 
kurzem beispielsweise Josef M a c ü r e k . I m 14. —16. Jahrhunder t , sagt er, 
k a n n ü b e r h a u p t n icht ü b e r die West- und die Ostslawen als zwei ver
schiedene V ö l k e r g r u p p e n gesprochen werden. E s handelte sich u m eine 
umfangreiche und enge kulturel le Zusammenarbei t und geistige Zusam
m e n h ä n g e g r o ß e n Umfangs, zu denen die tschechische Seite die Ini t ia t ive 
gab. Als ob eine neue Phase des G r o ß m ä h r i s c h e n Reiches und der Zei t 
danach angebrochen w ä r e . A u s der geschichtlichen E n t w i c k l u n g ist bei
spielsweise ersicht l ich, wie das galizische R u ß l a n d i m 14.—15. Jahrhunder t 
m i t dem tschechischen Mi l i eu eng verbunden w a r . 1 0 2 

W i r k ö n n e n daher die Frage aussprechen, ob sich viel le icht n icht gerade 
damals der w e s t e u r o p ä i s c h e E inf luß auch auf das L i e d i n einem T e i l der 
Westukra ine durchsetzte, der i n der Themat ik und Poet ik zu erkennen ist. 
In dieser Zeit machte sich n ä m l i c h dort ein u n g e w ö h n l i c h intensiver 
E in f luß der tschechischen Amtsprache ge l t end . 1 0 3 A b e r bei der E r l ä u t e r u n g 
der Z u s a m m e n h ä n g e m u ß s e l b s t v e r s t ä n d l i c h auch mi t einem weiteren 
a l l m ä h l i c h e n Übergre i f en des westl ichen Einflusses i n R i c h t u n g Osten 
ü b e r die Slowakei und Polen gerechnet werden. W a r u m diese Einf lüsse 
i n diesem Maße nicht auch auf die melodische Seite übergegr i f fen haben, 
haben wir uns schon zu b e g r ü n d e n b e m ü h t . N u r noch soviel zum A b s c h l u ß , 
d a ß die B i n d u n g der Melodie an den T e x t nicht eng ist, d a ß die Melodien 
b e s t ä n d i g e r s ind, d a ß neue Texte häuf ig mi t ä l t e r e n schon fertigen Melodien 
unterlegt werden. A u ß e r d e m kann noch h i n z u g e f ü g t werden: W e n n dies auf 
dem Gebiet der Fo lk lore bis heute gil t , so galt dies i n ä l t e r e n Zeiten auch 
auf dem Gebiet der hohen K u l t u r . A l s Kompon i s t en der Lieder sah man 
lange Zei t nur den Dichter , n icht den Schöpfer der Melodie a n . 1 0 4 Deshalb 
m u ß t e n auch die Melodien bei wei tem nicht mi t den Tex ten gleichzeit ig 
migrieren. V e r ä n d e r u n g e n i m Tex t konnte völ l ig s e l b s t s t ä n d i g auftreten. 
D o c h dies ist schon ein anderer Fragenkomplex , der uns dazu führ t , auch 

100 vgl. j . Racek, Ceskü hudba, o. c , S. 58 u. 200. Neue Forschungen zeigen 
jedoch das Wirken der böhmischen Musik auch in Gebieten, wo man dies gar nicht 
voraussetzen konnte, beispielsweise in Finnland. Vgl. T. M ä k i n e n , Die aus frühen 
böhmischen Quellen überlieferten Piae Cantiones-Melodien, J y v ä s k y l ä 1964. 

1 0 1 Vgl. Z. Nejedly , Dejiny zpevu I, o. c , S. 196. S. a. L . H a v l i k , Tri kapitoly 
z nejstarSich iesko-polskych vzlahü, Slovanske historicke Studie IV, 1961, S. 5—86. 

1 0 2 J . M a c ü r e k , K otäzce kulturnich souvislosti zäpadnich a vychodnich Slovanü 
v XIV.—pot. XVI. stoleli, Sb. Ceskoslovenske pfednäSky pro V. mezinärodni sjezd 
slavistü v Sofii, Praha 1963, S. 330, 332 f. 

1 0 3 Ib., S. 332. 
1 0 4 Vgl. J . Cha i l l ey , 40 000 let liudby, Praha 1963, S. 22 f. S. a. O. H o s t i n s k y 

o. c , S. 18, wo hauptsachlich .1. Blahoslavs Ansichten angeführt werden. 
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die D u r c h l ä s s i g k e i t der ethnographischen Grenze durch M ä h r e n zu betrach
ten. W i r sind Zeugen einer g r o ß e n Mig ra t ion , besonders v o n Westen 
nach Osten, was auch auf G r u n d der Analyse des Materials dem aus 
H o r n ä c k o feststellbar ist. 

23. E in ige geschichtliche und kul turhis tor ische Tatsachen, die auch 
für die B i l d u n g der ethnographischen Grenzen i n M ä h r e n eine wichtige 
Rol le spielen konnten, insbesondere i n s p ä t e r e r Zeit , f aß t e K a r e l Palas 
z u s a m m e n . 1 0 5 E r f ü h r t an, d a ß der Dual ismus zwischen den S t ä d t e n B r n o 
und Olomouc (Brno war Zen t rum der wel t l ichen und Olomouc Zen t rum 
der geistlichen Macht) bewirkte, d a ß i n M ä h r e n niemals ein dauerhaftes, 
starkes, vereinigendes K u l t u r z e n t r u m entstand, sondern vie lmehr ein Netz 
v o n ü b e r das ganze L a n d verstreuten kleineren Zentren. D a z u t rug auch 
der U m s t a n d bei, d a ß die Bewegung der Huss i tenrevolu t ion das tsche
chische E lement i n den m ä h r i s c h e n S t ä d t e n n icht so s t ä r k t e wie i n B ö h m e n . 
Die abwehrenden Tendenzen wurden durch eine eigene rechtliche Stel lung 
und selbstverwaltende Organisat ion M ä h r e n s b e s t ä r k t , das ein e i g e n s t ä n 
diges Ganzes bildete. Zwischen B ö h m e n und M ä h r e n gab es zwar gemein
same politische Interessen, 1 0 6 aber auch v o n der wirtschaft l ichen Seite her 
war M ä h r e n i m wesentlichen eine s e l b s t ä n d i g e E inhe i t . M i t B ö h m e n 
verband es eigentl ich nur ein gemeinsames Inkola t des Adels . Der wi r t 
schaftliche F o n d des Landes bildete die Ursache dafür , d a ß die Handels
beziehungen zu Ö s t e r r e i c h u n d Polen fast lebhafter als zu B ö h m e n waren. 
M i t B ö h m e n w i r k t e n sie s ich nur i n den Grenzgebieten besonders aus . 1 0 7 

Obwohl nach der Niederlage der S t ä n d e i n der Schlacht auf dem W e i ß e n 
B e r g i m Jahre 1620 die L ä n d e r des b ö h m i s c h e n K ö n i g r e i c h s v o l l s t ä n d i g 
unter die Habsburger Vorherrschaft gerieten, ist doch bezeichnend, d a ß 
die P o l i t i k des Wiener Hofes und i n Ü b e r e i n s t i m m u n g mi t ihr auch die 
P o l i t i k der katholischen K i r c h e i n der kul ture l len S p h ä r e n ich t selten v o n 
dem B e m ü h e n geleitet wurde, die einzelnen L ä n d e r der b ö h m i s c h e n K r o n e 
voneinander zu isolieren, ihre E inhe i t i m U n t e r b e w u ß t s e i n zu z e r s t ö r e n . 1 0 8 

Das wirtschaftl iche L e b e n M ä h r e n s entwickelte s ich i m g r o ß e n und ganzen 
u n a b h ä n g i g v o n B ö h m e n , und zwar durch rege wirtschaft l iche Beziehungen 
zu den N a c h b a r l ä n d e r n , sowie durch einige V e r w a l t u n g s m a ß n a h m e n , die 
die Isolierung M ä h r e n s v o n B ö h m e n immer mehr v e r s t ä r k t e n . 1 0 9 

24. W e n n w i r die geschilderte S i tua t ion auf die tschechische Mus ik 
geschichte ü b e r t r a g e n , befinden w i r uns i m Barock und i m Klass iz i smus , 
inmi t t en des A u f b l ü h e n s insbesondere der ins t rumentalen Mus ik . W i r 
haben ü b e r diese Zei t bereits a u s g e f ü h r t , d a ß sie mi t G r u n d als klassischer 
Quel l der tschechischen M u s i k a l i t ä t angesehen wi rd . W i r haben auch ihre 
Beziehung zu den Volksmelod ien unseres westl ichen Sti ls angedeutet. 
D o c h haben wi r uns gleichzeit ig vor Augen zu halten, d a ß zwischen den 
Melodien der b ö h m i s c h e n Volks l ieder aus dem 15. und 16. Jahrhunder t 
und denen, die w i r i n den neuen Sammlungen aus dem 19. Jahrhunder t 
finden, ke in A b g r u n d besteht, und d a ß dementsprechend die klassischen 

1 0 5 K. Palas, K problematice krajove pololidove literatury 18. stoleti, Praha 1964. 
1 0 8 Ib., S. 48, Anm. 4; hier s tü tz t sich Palas auf historische Arbeiten. 
1 0 7 Ib., Anm. 5. 
1 0 9 Ib., S. 53. 
1 0 8 Ib., S. 59 f. 
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b ö h m i s c h e n Volksmelod ien eine ä l t e r e Grundlage haben. Der Durcharakter 
der b ö h m i s c h e n Volksmelod ien i m 17. und 18. Jahrhunder t , die Melod ik 
m i t der latenten inneren Harmonie k ö n n t e n w i r nach den vorangegange
nen E r w ä g u n g e n als eine der a l ten kommuniz ierenden R ö h r e n mi t der 
Melod ik der nordischen und w e s t e u r o p ä i s c h e n Vö lke r ansehen. Demge
g e n ü b e r zeigt die alte Melodiegrundlage in unseren ös t l i chen Liedgebieten 
eher Z u s a m m e n h ä n g e mi t dem e u r o p ä i s c h e n S ü d e n und mi t dem Osten. 

In der M u s i k des Barocks und des Klass iz ismus k o m m t eine neuzeitliche 
vielgliedrige Verb indung der b ö h m i s c h e n und w e s t m ä h r i s c h e n Melodien 
mi t der w e s t e u r o p ä i s c h e n , bzw. der damaligen e u r o p ä i s c h e n neuzeit l ichen 
M u s i k k u l t u r h inzu . E s war eine Mus ik , die dem melodischen F ü h l e n des 
b ö h m i s c h e n Volkes sehr nahe s t a n d . 1 1 0 Damals k a m es zu einer besonders 
engen B e r ü h r u n g zwischen der V o l k s m u s i k und der hohen K u l t u r . Hie rauf 
hatte nicht (wie ansonsten übe ra l l i n unserem Milieu) nur die K i r c h e ihren 
E in f luß , sondern i n vielen Gegenden B ö h m e n s und W e s t m ä h r e n s auch 
die Ex i s t enz v o n adeligen Kape l l en . In O s t m ä h r e n dagegen waren diese 
K a p e l l e n entweder ü b e r h a u p t n icht vorhanden oder hatten keine g röße re 
Bedeutung. H i e r steht die E n t w i c k l u n g der Volkskape l len mi t den ös t l i chen 
und s ü d ö s t l i c h e n Gebieten i n Verb indung . Das h ä n g t m i t der E n t w i c k l u n g 
i m ehemaligen al ten U n g a r n zusammen, worauf w i r i m nachfolgenden 
K a p i t e l eingehen werden. 

25. F ü r die Grenze zwischen beiden L i e d t y p e n , die i n M ä h r e n v e r l ä u f t , 
hat die Ex i s t enz hervorragender S c h l o ß k a p e l l e n , die i n der Hauptsache 
i m mit t leren T e i l M ä h r e n s zu finden s ind, eine wesentliche Bedeutung. 
Sie w i rk t en s ich besonders s tark i m Gebiet der H a n ä aus, wo sich i m 17. 
und 18. Jahrhunder t i n einer L i n i e von Olomouc und K r o m e f i z nach 
Tovacov und von dort aus wieder nach Holesov und V y s k o v eines der 
wicht igs ten Zentren der M u s i k k u l t u r i n M ä h r e n herausbi ldete . 1 1 1 ( E i n 
anderes wichtiges Zent rum, das i m S ü d w e s t e n lag, bildete das Sch loß 
Jaromefice nad R o k y t n o u . ) 1 1 2 

Das k ü n s t l e r i s c h e Prof i l der Adelskapel len wurde durch ih r V e r h ä l t n i s 
zu der damaligen Wel tmus ikp roduk t ion best immt. Sie verbinden insbe
sondere die fortschrit t l iche italienische M u s i k k u l t u r mi t der deutschen 
Mus ik . Wie aber die bisherigen Forschungsergebnisse zeigen, waren die 
Mitgl ieder dieser Kape l l en in den tschechischen L ä n d e r n übe ra l l zumeist 
heimischer Herkunf t , und deshalb wi rd völ l ig zurecht deduziert, d a ß in 
ih rem eigenen Mi l i eu s t ä n d i g e und direkte Beziehungen zu der reifen profes
sionellen K u n s t und zu der vorwiegend b ä u e r l i c h e n U m w e l t bestanden. 
D u r c h die Adelskapel len drangen einerseits Elemente der K u n s t m u s i k von 
oben in die Vo lksmus ik ein und v o n unten drangen Melodien der V o l k s 
lieder i n die K u n s t m u s i k v o r . 1 1 3 

M i t dem Voranschrei ten des 18. Jahrhunder ts entstehen in unseren 

1 1 0 Vgl. J . Racek, Ceshä hudba, o. c, S. 103, 144—146. 
1 1 1 Ib., S. 99. 
112 Vgl. V. Hei fert , Hudba na jaromärickem zämku, Praha 1924. 
1 1 3 Vgl. J . Racek, Ceskä hudba, o. c , S. 93 f., 100, 112, 133, 201 f. Die Ansichten 

von R. Smetana oder auch von V. Helfert über das Einwirken des Barocks auf die 
böhmischen Volkslieder sind einseitig. (Vgl. z. B. B. V a c l a v e k — R . Smetana . 
o. c , S. 138 f.; V. Hel fert , o. c , S. 258 f.) 
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L ä n d e r n auch die Grundlagen für eine s e l b s t ä n d i g e bü rge r l i che Mus ik 
k u l t u r . 1 1 4 E s k o m m t zur En t f a l t ung der wel t l ichen Instrumentalmusik. 
W ä h r e n d i m ehemaligen al ten Ungarn zu dieser Zei t die Zigeunerkapellen 
zu wi rken beg innen , 1 1 5 macht sich i n den tschechischen L ä n d e r n besonders 
stark die Mus ikan ten t ra t i t ion der K a n t o r e n — der Dorflehrer — geltend. 
Die K a n t o r e n erzogen insbesondere auf dem Lande ganze Generationen 
u n g e w ö h n l i c h t ü c h t i g e r Musiker , aus denen auch eine Reihe v o n K o m p o 
nisten hervorging. Die tschechische V o l k s m u s i k vermischte s ich wiede
r u m m i t der damaligen hohen K u l t u r , diesmal auf der Orgelempore der 
D o r f k i r c h e n . 1 1 6 Obwohl s ich die T ä t i g k e i t der Dorfkantoren ü b e r a l l i n 
den b ö h m i s c h - m ä h r i s c h e n L ä n d e r n auswirkte, erreichte sie die gleiche 
I n t e n s i t ä t n icht auf dem ganzen Gebiet. So wie bei den S c h l o ß k a p e l l e n 
machten sich i n Ost- und insbesondere i n S ü d o s t m ä h r e n auch die K a n t o r e n 
t radi t ionen i n einem unvergle ichl ich geringeren Umfang als beispielsweise 
i n M i t t e l m ä h r e n , bzw. i n vielen westlichen Gebieten unserer historischen 
L ä n d e r ge l t end , 1 1 7 wo die B e r ü h r u n g m i t der hohen M u s i k k u l t u r unge
w ö h n l i c h direkt w a r . 1 1 8 

26. Die Ex is tenz v o n zwei Melodiesti lbereichen auf unserem Gebiet, 
die einander i n M ä h r e n begegnen und eines der wesentlichen Merkmale 
der ethnographischen Grenze bi lden — ä h n l i c h wie das Ents tehen einiger 
ethnographischer Gebiete —, k ö n n e n w i r weder einseitig zu den ä l t e r e n 
Zeiten, noch al le in i m V e r h ä l t n i s zu j ü n g e r e n geschichtlichen F a k t e n i n 
Bez iehung b r ingen . 1 1 9 D a ß die ethnographische Grenze i n M ä h r e n n icht 
p lö tz l i ch entstanden ist, beweist a m besten das o s t m ä h r i s c h e Melodie
mater ia l . E s zeigt i n den ä l t e r e n und neueren Schichten entsprechende 
Sti lverwandschaften i n R i c h t u n g Osten und S ü d o s t e n . Beachtenswert 
ist auch, d a ß das neuungarische L i e d , das sich i n M ä h r e n fast aussch l i eß l i ch 

1 1 4 Vgl. J . Racek, Ceskä hudba, o. c , S. 80, 204. 
1 1 5 Vgl. B. Szabolcs i , o. c , S. 424. 
1 1 6 Vgl. J . Racek, Ceskä hudba, o. c , S. 127—130, 207 f. 
1 1 7 Hier hat sich der Einfluß der Kantoren auf die Darlegung der elementarsten 

Grundsätze des Spiels beschränkt. 
1 1 8 Die tschechische Musikwissenschaft ist sich dieser gegenseitigen Infiltration 

der Volkskultur und der hohen Kultur außerordentl ich gut bewußt . Wir können uns 
in dieser Hinsicht erneut insbesondere auf die vielfach zitierten Arbeiten von J . R a 
cek berufen, die die Entwicklung der tschechischen Musik von den ältesten Zeiten 
bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts zusammenfassen; S. 66, 90, 93, 98, 104, 127, 133 
114 f. 

1 1 9 Zu einem ähnlichen Schluß gelangte auch L . H a v l i k , Gens Maravorum, o. c , 
S. 128. Er ist gleichfalls in o. c. von F. D o s t ä l , S. 217—222 angeführt. Dostäl 
verteidigt hier im wesentlichen seinen älteren Standpunkt, daß das Entstehen 
unserer ethnographischen Gebiete bis ins 17. und 18. Jahrhundert zurückzuführen 
ist, wo unsere Gebiete in einzelne Feudalherrschaften zerfielen, die wirtschaftlich 
wesentlich isoliert und kulturell e igenständig waren. (Vgl. seine Studie Poznämky 
k problematice tzv. kmenouosii moravskeho lidu v IT. a 18. stoleli a jihomoravske Podluzi, 
Sb. Rodne zemi, Brno 1958, S. 121—128.) Er hat ohne Zweifel recht, soweit es sich 
z. B. um das Gebiet des Valassko handelt. Aber das Kulturgebiet der Hanä stammt, 
wie er selbst ausführlich darlegt, genetisch schon aus sehr alten Zeiten. Andere 
Forscher haben jedoch die regionale Differenzierung unserer Volkskultur allzu 
geradlinig von den einstigen slawischen Stammessiedlungen abgeleitet. Sie haben 
sogar die Benennungen einiger heutiger ethnographischen Gebiete unkritisch von 
den Bezeichnungen der alten slawischen S t ä m m e abgeleitet. (E inwände s. in den 
zitierten Beiträgen von Dostäl .) 
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erst seit Ende des vorigen Jahrhunderts verbreitete, in M ä h r e n n icht die 
Grenze des ös t l i chen L ied typs ü b e r s c h r e i t e t . Das l ä ß t sich aus den gesamten 
Bedingungen e r k l ä r e n , n ich t nur aus der ä h n l i c h e n E n t w i c k l u n g der 
Kape l l en , sondern offenbar auch aus der ä l t e r e n Melodiegrundlage . 1 2 0 

H i e r fand sich ein guter N ä h r b o d e n für die neue M u s i k k u l t u r , die von 
unserem Gesichtspunkt aus zum Osten g e h ö r t . Obwohl nicht bestri t ten 
werden kann , d a ß die ermittel ten F a k t e n und Hypothesen E r w ä g u n g e n 
ü b e r eine ä l t e re Grundlage für die ethnographische Grenze in M ä h r e n 
zulassen, ist esebenso wenig abzustreiten, d a ß einige unterschiedliche 
Elemente, die die Grenzen noch mehr verdeutl ichen, erst i n der s p ä t e r e n 
E n t w i c k l u n g ents tanden. 1 2 1 B e i k ü n f t i g e m Forschen w i r d es n ö t i g sein, 
weitere Glieder der Entwick lungske t te zu entdecken oder einige der hier 
a n g e f ü h r t e n aus ih r auszusch l i eßen , u m sie entweder zu festigen, zu ver
binden oder besser zu rekonstruieren. Dabei w i r d m a n erneut n icht nur 
v o m Gesichtspunkt des Ethnomusikologen oder Ethnographen ausgehen 
k ö n n e n , sondern eine tiefere Synthese aus den Erkenntnissen aller Fach r i ch 
tungen zu schaffen versuchen. 

D I E W I C H T I G S T E N M E R K M A L E 
D E R V O L K S M E L O D I E N D E S H O R N Ä C K O 

27. A l s Be la B a r t ö k für M ä h r e n eine Melodieschicht m i t spezifischen 
Z ü g e n feststellte, machte er gleichzeit ig auch auf die sowohl für M ä h r e n , 
als auch für die Slowakei charakterist ischen Schichten aufmerksam. 
B a r t ö k e n t h ü l l t e r ich t ig das gegenseitige Durchdr ingen, vor a l lem i m 
m ä h r i s c h - s l o w a k i s c h e n Grenzgebiet. E r sah aber die ganze S i tua t ion noch 
breiter. E r sah i n O s t m ä h r e n auch die Begegnung der westl ichen V o l k s 
l iedkul tur B ö h m e n s mi t der ös t l i chen , h a u p t s ä c h l i c h der s lowakischen und 
ungar ischen. 1 2 2 

Diese allgemeine Bemerkung als E in l e i t ung für die Charakter is t ik der 
Melodien des H o r n ä c k o hat ihre Bedeutung. W i r wissen bereits ü b e r das 
m ä h r i s c h - s l o w a k i s c h e Grenzgebiet, d a ß hier i n einer Reihe von Sparten 
der V o l k s k u l t u r viele gemeinsame Merkmale bestehen, was für das direkt 

1 2 0 Vgl. dazu J . K r e s ä n e k , o. c , S. 212, 273. 
1 2 1 Bei der Ausnutzung der Schlußfolgerungen aus den o. c. von O. S i r o v ä t k a 

kann festgestellt werden, daß auf dem Gebiet der Text-Folklore einige Unterschiede 
ebenfalls erst im 18. Jahrhundert entstehen. Hieher können wir z. B. die Rebellen
lieder und Balladen, die walachische Hirtenfolklore und die Hirten-Weihnachtsspiele, 
die Balladen und Sagen mit türkischer Thematik einreihen. Dies alles sind typische 
Erscheinungen, die die ethnographische Grenze in Mähren nicht in westlicher Rich
tung überschreiten. Es wird jedoch nöt ig sein, den älteren Stand in archaische
rem Material zu verfolgen. In dieser Hinsicht vgl. a. Gy. O r t u t a y , Between East 
and West, Sb. Europa et Hungaria, Congressus ethnographicus in Hungaria 16.—20. X . 
1963, Budapest 1965, S. 265—278. 

1 2 2 B. B a r t ö k erinnert jedoch daran, daß der Einfluß der madjarischen Volks
musik sich hier erst vor nicht allzulanger Zeit geltend zu machen begann (vgl. 
Slovenske ludove piesne I, o. c , S. 48 f.). Uber eine Gegenwirkung des slowakischen 
Volksliedes auf das madjarische in älteren Schichten s. J . K r e s ä n e k , o. c , S. 212, 
273. 
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an der slowakischen Grenze liegende H o r n ä c k o i n v e r s t ä r k t e m M a ß e 
g i l t . 1 2 3 

28. V l a d i m i r Üleh la m a ß den alten Handelswegen, die v o n den F u h r 
leuten und Handels leuten benutzt wurden, g roße Bedeutung für die 
Verbre i tung der L ieder i m m ä h r i s c h - s l o w a k i s c h e n Grenzraum bei. E i n e r 
dieser Handelswege füh r t e v o n der slowakischen Stadt M y j a v a ü b e r das 
Zen t rum des H o r n ä c k o , Ve lkä nad V e l i c k o u , nach M ä h r e n . 1 2 4 E s gab 
freilich noch weitere Gelegenheiten dazu. Z . B . wanderten Leute aus dem 
H o r n ä c k o in die n icht weit entfernten slowakischen „ K o p a n i c e " , i n die 
Umgebung von Vrbovce und M y j a v a , u m beim B a u neuer H ä u s e r zu 
helfen. Andere wieder gingen zu Saisonarbeiten bis nach Bra t i s l ava und 
wieder andere kauften ihr V i e h beispielsweise bis bei Nove Z ä m k y u s w . 1 2 5 

A u ß e r o r d e n t l i c h wich t ig war auch die enge Nachbarschaft der slowakischen 
Felder und Liegenschaften zu den Fe lde rn des H o r n ä c k o . A u c h bei den 
Feldarbei ten gab es g e n ü g e n d Gelegenheit zu singen. 

V o n allen hier a n g e f ü h r t e n Gelegenheiten k o m m t aber nichts dem 
Wirkungsbere ich der gemischten E h e n aus den slowakischen und den 
m ä h r i s c h e n Ortschaften gleich. W i r k ö n n e n dies aus Arch ivdokumen ten 
schon seit dem 18. Jahrhunder t ve r fo lgen . 1 2 6 Schon bei den Hochzei ts 
feierlichkeiten selbst, die f rüher einige Tage dauerten, mischten sich die 
L ieder aus beiden nat ionalen Tradi t ionen . Langfr i s t ig wi rk te dann der 
angeheiratete hervorragende Sänge r . E ine r der Mus ikan ten v o n V ä p e n k y 
i m H o r n ä c k o ging aus solch einer Mischehe hervor, und es ist v o n i h m 
bekannt, d a ß er v o n seiner Mut ter , einer aus der slowakischen Gemeinde 
Moravske Lieskove angeheirateten F r a u , viele L ieder kannte, die in der 
Gegend neu waren und die er die O r t s b e v ö l k e r u n g l eh r t e . 1 2 7 A u c h die 
Tatsache, d a ß gelegentlich Mus ikan ten aus der Slowakei nach dem H o r 
n ä c k o kamen und d a ß sich diese Bewegung auch i n entgegengesetzter 
R i c h t u n g vol lzog, hatte ihre Bedeutung. E s waren einerseits Be t t e l 
musikanten { W a n d e r m u s i k a n t e n a n d e r e r s e i t s aber auch Mus ikan ten , für 
die die M u s i k n icht die einzige Erwerbsquel le bot — die Dudelsackpfeifer 
und Spielleute. Die Spielleute t rugen u m die Jahrhunder twende sogar 
gelegentlich W e t t k ä m p f e untereinander aus . 1 2 8 

123 Ygj näher Hornäcko, o. c , S. 503. 
i2i vgl. V . Ü l e h l a , o. c , S. 239; s. a. Hornäcko, o. c , S. 26; D. K l i m o v ä , Vy-

praveösky repertoär närodopisne oblasii ve svitle hospodäfskych a spoleöenskych stykü, 
CL 51, 1964, S. 65—71; V. P a v l i k , Vzpomlnky na podomni femesla a obchod na 
HorMcku, Slovacko IV—V, 1962—1963, S. 101—113. Meiner Ansicht nach hatten 
jedoch diese Wandergesellen für die Übertragung der Lieder keine so große Bedeu
tung wie für das Erzählrepertoire, denn die Gelegenheit zum Erzählen ersteht 
weitaus leichter als zum Singen. 

1 2 5 Auch jene, die nach Niederösterreich zu landwirtschaftlichen Saisonarbeiten 
wanderten, arbeiteten häufig in der Nachbarschaft der Slowaken. Ich besitze Auf
zeichnungen, die bezeugen, daß die Bewohner des Hornäcko dort einige Volkslieder 
von slowakischen landwirtschaftlichen Arbeitern erlernt haben. 

1 2 8 Vgl. Hornäcko, o. c , S. 39, Anm. 90. 
12? ygj rj. H o l y , Slepy hudec z moravskoslovenskeho pomezi, Slovacko IV—V, 

1962—1963, S. 81. 
1 2 8 Vgl. dazu V . Mrs t ik , Kniha cest, Praha 1904, S. 142—147; s. a. V . P a v l i k , 

Vzpominky na HorAäcko na pfechodu 19. a 20. stoleti, Brno 1962, Ms. K E F . 
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Ansonsten hat die historische E n t w i c k l u n g i m 19. Jahrhunder t das H o r 
n ä c k o sehr der Slowakei a n g e n ä h e r t . Schon beispielsweise i m Revolu t ions
jahr 1848 zog ü b e r das Gebiet des H o r n ä c k o das Freiwil l igencorps i n die 
Slowakei . E s legte seinen E i d bei Ve lkä ab, bei welcher Gelegenheit auch die 
slowaksichen nat ionalen Wiedererwecker Mi los lav J . H u r b a n und L u d o v i t 
S tur sprachen . 1 2 9 Namen t l i ch an der Wende z u m vor igen Jahrhunder t 
wurde V e l k a zum Zen t rum auch der angrenzenden slowakischen Gebie te . 1 3 0 

U n d wenn wi r die v o l k s t ü m l i c h gewordenen Lieder i n Bet racht ziehen, so 
ist für das H o r n ä c k o als m ä h r i s c h e m Grenzgebiet eben die v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
g röße re Z a h l der k ü n s t l i c h e n slowakischen Lieder g e g e n ü b e r den b ö h m i 
schen L iede rn beze ichnend . 1 3 1 

E s besteht jedoch kein Zweifel d a r ü b e r , d a ß schon der f rühere , v e r h ä l t n i s 
m ä ß i g starke B e v ö l k e r u n g s a u s t a u s c h auf den gegenseitigen Aus tausch 
der folklorischen T rad i t i on zu beiden Seiten der m ä h r i s c h - s l o w a k i s c h e n 
Grenze seinen E in f luß hatte. E r war insbesondere durch die re l ig iösen 
Ereignisse i m 17. und 18. Jahrhunder t gegeben, und w i r haben diese 
Tatsache für das v o n uns behandelte Gebiet gut belegt . 1 3 2 

Unter den L iedern des H o r n ä c k o k a n n eine g roße A n z a h l v o n Var i an t en 
auch entlang des Karpatenbogens beobachtet w e r d e n , 1 3 3 und ebenfalls 
unter den s t rukturalen Komponen ten der Volksmelod ien findet m a n cha
rakteristische Merkmale der L i e d k u l t u r aus den Ka rp a t en . Tei lanalysen 
der musikal ischen Seite der L ieder des H o r n ä c k o haben beispielsweise 
gezeigt, d a ß sie unter den Melodien eine a u s g e p r ä g t e Gruppe — 25 % — 
Quint tonalformen, sehr häuf ig lydische, ausmachen. 

A l s A l i c a und Oskar E l schek ü b e r die Merkmale der L ieder aus T u r ä 
L ü k a , der typischen Gegend v o n M y j a v a , die geographisch unserem 

1 2 9 Vgl. Hornäcko, o. c , S. 40, Anm. 100. Um das Jahr 1848 kann man in amtlichen 
Relationen in Mähren die Befürchtungen verfolgen, daß die Kossuthschen Unruhen 
aus Ungarn in unsere Gegend überspringen könnten . Daß das Volk in Südostmähren 
über diese Unruhen gut informiert war, bezeugen auch einige Lieder. Im Hornäcko 
ist die Pro -Kossu th -Themaük (z. B. Dobre byuo v uherskej krajine, || dokäd lezau 
Kosut pri Budin& — deutsch: Gut wars in ungarischer Gegend, solang Kossuth bei 
Budin lag — Variante vgl. in B II, Nr. 554) wie auch die gegen Kossuth gerichtete 
Thematik bekannt (V roku tisieim osmistem || a to osnastyr ieätem || pocau Kosut 
bojovati, || lud fauesnö namüvat i || v zemi uherskej — Im Jahre 1848 begann Kossuth 
zu kämpfen und dem Volk Ungarns viel Falsches einzureden — Variante vgl. in 
B III, Nr. 87; s. a. Hornäcko, o. c , S. 40, Anm. 97). 

1 M Vgl. Hornäcko, o. c , S. 27 f. 
131 Ygj j) H o l y , Proc.es zlidovoväni v oblasti s zivymi tradicemi, V ä c l a v k o v a 

Olomouc 1964, S. 102, 
132 vgl. Hornäcko, o. c , S. 22 f., 25; s. a. V . Fro lec , Prispevek k moravsko-sloven-

sletjm vztahüm v lidovem stavitelstvi na üzemi liilych Karpat, SN X I V , 1966, S. 294 bis 
298. In beiden zitierten Arbeiten wird zu der erwähnten Thematik noch weitere 
Literatur angeführt. 

1 3 3 Wie O. S i r o v ä t k a in der zitierten Ms. Arbeit schreibt, ist das Entstehen 
des „karpat ischen Zyklus" der folklorischen Uberlieferung auf dem Gebiet der 
Ukraine, der Slowakei, Südpolens und der Ostslawen durch die walachische Hirten
kolonisation bedingt, die im 14. Jahrhundert in den Ostkarpaten begann, nach und 
nach über das Bergmassiv der Karpaten gegen Westen übersprang und schon im 15. 
Jahrhundert und zu Beginn des 16. Jahrhunderts nach Ostmähren gelangte. Doch 
der größte Strom gelangte erst im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts nach Mähren 
(vgl. J . M a c ü r e k , ValaSi, o. c , S. 336 f.). Im Hinblick auf den kulturellen Einfluß 
dieser Kolonisation ist die Frage bisher jedoch noch nicht völl ig gelöst . 

42 

http://Proc.es


H o r n ä c k o sehr nahe liegt, schr ieben , 1 3 1 hielten sie es für h ö c h s t w a h r 
scheinlich, d a ß das quinttonale L i e d i n der Gegend v o n M y j a v a bzw. i n 
der Wests lowakei , u n a b h ä n g i g v o n der K a r p a t e n k u l t u r entstanden ist. 
Damals war aber der Eingriff , den die walachische Kolon i sa t ion i n den 
W e i ß e n K a r p a t e n darstellte, noch nicht völ l ig erwiesen. N a c h den E r 
gebnissen der Forschungen v o n Jaros lav S t i k a 1 3 5 ü b e r die Verbre i tung der 
karpat ischen A l m e n k u l t u r i n M ä h r e n , wobei er auch die slowakische Seite 
der W e i ß e n Karpa ten , die Gegend v o n M y j a v a , b e r ü h r t , s ind wi r jedoch 
eher der Ans ich t , d a ß wenigstens ein T e i l der quint tonalen K u l t u r dieses 
Gebietes zu der sog. walachischen M u s i k k u l t u r i n Beziehung s teht . 1 3 6 

A u f solchen und ä h n l i c h e n vielschicht igen Wegen drangen die L ieder 
i n unseren T e i l des m ä h r i s c h - s l o w a k i s c h e n Grenzgebietes ein und m i t 
ihnen s e l b s t v e r s t ä n d l i c h auch weiteres folklorische Mater ia l von einer 
nat ionalen T rad i t i on i n die andere. Der Ü b e r g a n g ging nach und nach 
vonstat ten, und die E n t w i c k l u n g verlief wie sonst nur i n einem nat ionalen 
Ganzen. Der g r o ß e L iedvor ra t der Gegend entspringt i n entscheidendem 
Maße gerade aus der A n h ä u f u n g und K r e u z u n g zweier nationaler T r a d i 
t ionen — der m ä h r i s c h e n und der slowakischen. Z u ihrer fortlaufenden 
Ü b e r n a h m e verhalf auch die g r o ß e Verwandtschaf t der Lieder , sowohl i n 
Tex t , Inhal t und Sprache, als auch v o m Musikal i schen her, die durch die 
gleiche ä l t e re Grundlage bedingt war, die u n a u f h ö r l i c h als Ka t a ly sa to r 
wirkte . 

29. Vereinzel t k a n n m a n i m Liedmate r i a l des H o r n ä c k o auch einige 
Dokumente finden, die aus entfernteren Gegenden durch ein „ Ü b e r 
spr ingen" hieher gekommen sind. E in ige von ihnen konnten mi t polnischen 
und ukrainischen ethnischen Einf lüssen verbunden werden . 1 3 7 

W i r w ü r d e n einen sehr verengten E i n b l i c k g e w ä h r e n , wenn wi r i m 
H o r n ä c k o nicht auch den Einf luß der madjarischen M u s i k k u l t u r sehen 
w ü r d e n , obwohl dieser schon durch die Slowakei gefiltert ist und erst 

134 v'gi. siovenske ludove piesne III, Bratislava 1956, S. 44 f. 
1 3 ä J . S t ika , Rozäireni karpatske sala&nicke kullury na Morave, C L 48, 1961, 

S. 97—105. 
1 3 8 A. und O. Elschek fügen aber richtig hinzu, daß man endgült ige Schlüsse erst 

nach einer eingehenden Überprüfung des gesamten Variantenmaterials dieser Typen 
wird ziehen können, erst nach der Bestimmung ihrer Typologie und nach einem 
gründlichen Vergleich mit anderen Melodietypen. Vgl. dazu B. B a r t ö k , Siovenske 
ludove piesne I, o. c , S. 41. 

13' Vgl. Hornäcko, o. c , S. 401. In diesem Zusammenhang m u ß auch an die Ein
wirkung der kriegerischen Streifzüge erinnert werden. Insbesondere das 17. Jahr
hundert und der Beginn des 18. Jahrhunderts war für unser Gebiet eine sehr stür
mische Zeit. Im 17. Jahrhundert waren es die Heerscharen von Bockaj (1605), die 
tatarische Soldateska (1663), die Überfälle des Emerich Tököly (1683), im 18. Jahr
hundert die Uberfälle während des Aufstandes von Ferenc II. Räkoczi (1704—1705); 
vgl. Hornäcko, o. c , S. 22—25. Uber die Einfälle fremder Soldateska nach Süd
ostmähren und über ihren Einfluß auf die Folklore spricht V. Ü l e h l a , o. c , S. 
240—242. Obwohl Ülehla einige sehr kühne Hypothesen aufstellt, gewähren diese 
doch die Möglichkeit zu gewissen Erwägungen. Die militärischen Überfälle haben 
im Hornäcko insbesondere im vo lks tüml ichen Erzählen starke Spuren hinterlassen. 
Sie sind jedoch in der Volkstradition am stärksten durch die Okkupation der Türken 
beeinflußt worden. Vgl. dazu D. R y c h n o v ä , Turecke välky v lidovem podäni vy-
clwdni Moravy, N V C X X X I I I , 1953, S. 36—100 und s. a. ihre weiteren Arbeiten, 
zitiert in der Monographie Hornäcko, o. c , S. 494, Anm. 9. 
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seit Beg inn unseres Jahrhunder ts bis hierher vordr ingt . E i n noch g r ö ß e r e r 
Fehler w ä r e es aber, n icht auch den E in f luß der M u s i k k u l t u r , die aus dem 
Westen ins H o r n ä c k o vorgedrungen ist, zu betonen. E r k o m m t beispiels
weise in jener Melodieschicht zum Ausdruck , die zu den sog. figuralen 
T ä n z e n g e h ö r t , 1 3 8 n icht aber bei den Melodien zu den sog. D r e h t ä n z e n , 1 3 » 
wo er nur in absoluten A u s n a h m s f ä l l e n auftr i t t . E s ist freilich z u l ä ß i g 
anzunehmen, d a ß i n diesen A u s n a h m s f ä l l e n auch alte Beziehungen ü b e r 
l eben . 1 4 0 

B e i einer Reihe harmonischer Melodien, die nach einer eingehenden 
A n a l y s e 1 4 1 etwa 24 Prozent ausmachen, handelt es sich jedoch u m direkte 
genetische Analogie m i t Melodien des westlichen Sti ls . Un te r ihnen gliedert 
sich besonders ausdrucksvol l die Gruppe der Rekru ten- und Soldatenlieder 
aus . 1 4 2 Sie zeichnen sich so wie die Melodien des westl ichen Stils i m allge
meinen vo r a l lem durch eine klare Dur fak tura , g r o ß e n Umfang , g r o ß e 
Melod iesp rünge und ab und zu durch das Vorhandensein zweier legatierter 
T ö n e aus, auf die i m T e x t eine Silbe en t fä l l t . Der letzte T e i l der Melodien 
s inkt i n der Tonlei ter fast r e g e l m ä ß i g auf die g r o ß e Terz . 

E i n ähn l i ches B i l d bietet das Soldatenlied n ich t nur i n anderen Subre-
gionen des S l o v ä c k o , sondern nach der Fests te l lung tschechischer und 
polnischer Forscher auch i n Schlesien. Die dort igen Rekru ten- und Soldaten
lieder haben gleichfalls einen starken b ö h m i s c h e n Einsch lag , wei l die 
M ä n n e r , die gemeinsam mi t den Tschechen i n der ös t e r r e i ch i schen Armee 
dienten, von diesen b ö h m i s c h e L ieder e r le rn ten . 1 4 3 Die Melodien der 
Rekru ten- und Soldatenlieder des westlichen Sti ls erlebten freilich i m S loväc 
ko einen g r o ß e n rhythmischen U m b a u . Sie wurden z u m Groß te i l parlando-
langgezogene, metr isch h ö c h s t u n r e g e l m ä ß i g gegliederte Melodien, die 
dami t an ö r t l i c h e m K o l o r i t gewannen. 

A b e r i m H o r n ä c k o tauchen unter den Soldatenliedern der a n g e f ü h r t e n 
Melodieart auch solche auf, zu denen w i r anderswo keine Var i an t en finden 
oder die wi r nur i m S l o v ä c k o finden.144 E s ist also die Frage berechtigt, ob 
diese Melodien n icht i m Geist des Melodiesti ls der zugewanderten Soldaten
lieder i m heimischen M i l i e u geschaffen wurden. Ihr doch ein wenig unter
schiedlicher Charakter scheint dies anzudeuten. 

138 wird im nächsten Kapitel erklärt. 
1 3 9 Dasselbe. 
wo vgl. V . F r o l e c — D . H o l y , o. c , S. 172. 
1 4 1 800 Melodien aus dem Gebiet des Hornäcko, ausgewählt aus der gesamten 

Anzahl von 1200, wurden von einigen der wichtigsten Gesichtspunkte her analysiert. 
Uber die bei der Analyse gewähl ten Gesichtspunkte vgl. Horfiäcko, o. c , S. 420 f., 
Anm. 154. 

1 4 2 Ein anderer Teil Rekruten- und Soldatenliedmelodien bezieht sich auf den 
neuungarischen Stil. Wie bereits erwähnt wurde, sind diese Melodien erst später 
hierher eingedrungen. Einige dieser Melodien kamen auf anderen Wegen in diese 
Gegend. 

1 4 8 Vgl. J . S. B y s t r o n , Pieäni ludu polskiego, Krakow 1924, S. 76—78; s. a. 
J . Ge lnar—O. S i r o v ä t k a , Slezske plsne z Tfinecka a Jablunkovska, Praha 1957, 
S. 24 u. 176. Andere böhmische Melodien kamen freilich durch den Einfluß der 
Schule in die öst l ichen Liedgebiete. 

1 4 4 Vgl. Hornäcko, o. c , S. 396. 
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30. M i t der L i e d k u l t u r des westl ichen St i ls , die sporadisch bis i n die 
S lowakei h ine in re ich t , 1 4 5 dr ingt nach und nach auch das harmonische 
Denken ein und begegnet i n O s t m ä h r e n dem melodisch-l inearen Denken. 
Die Begegnung und K r e u z u n g beider P r inz ip i en k ö n n e n w i r wiederum 
a m Mate r i a l aus dem H o r n ä c k o gut beobachten. H i e r zeigte sich n ä h m l i c h 
eine ansehnliche Zah l v o n Ü b e r g a n g s - T o n a l t y p e n 1 4 6 (40 Prozent) . Die 
g r ö ß t e A n z a h l — ü b e r die Hä l f t e — stellen die T y p e n zwischen den harmoni 
schen (8) und den q u i n t t o n a l e n 1 4 7 (5) F o r m e n und zwischen den quint to-
nalen und den F o r m e n der mit te la l ter l ichen Tonlei ter dar. (7 ) . 1 4 8 A u c h 
die Ü b e r g a n g s - T o n a l t y p e n 5 (2), 7 (l), 8 ( f ) 1 4 9 s ind häuf ig vertreten, i n 
geringerem M a ß auch viele andere T y p e n . B e i einigen Melodien sind aber 
die tonalen A n a l y s e n nicht immer eindeutig. Sie lassen mehrere Aus le 
gungen zu. A u f die Fo rmen der mi t te la l ter l ichen Tonlei ter enfallen 10 
Prozent . Die weiteren Fo rmen , h a u p t s ä c h l i c h die quart tonalen, sind in den 
analysier ten L iede rn nur m i t einem Prozent ve r t r e t en . 1 5 0 

Ü b e r das Auf t re ten der mit te la l ter l ichen Tonlei ter ( „ M o d e n " ) i m H o r 
n ä c k o e r k l ä r e n wi r i m wesentlichen das gleiche, was K a r e l Ve t t e r l für ein 
anderes o s t m ä h r i s c h e s Gebiet, das von Valasske K l o b o u k y , festgestellt 
hat. A u c h dort sind Melodien mi t dorischer oder mixolydischer Klangfarbe, 
nur ausnahmsweise mi t phrygischcr und weitaus häuf iger m i t lydischer 
ve r t r e t en . 1 5 1 Das z a h l e n m ä ß i g e Auf t re ten des äo l i schen und insbesondere 
ionischen Modus zu unterstreichen ist n ich t n ö t i g . 

V o n der Melodieseite her begegnen w i r zwei- bis sechszeiligen, manchmal 
auch noch mehrzeil igen Fo rmen . A u f die Zweizeiler entfallen 6 Prozent , 

1 4 5 Vgl. B. B a r t ö k , Slovenske ludove piesne I, o. c , S. 48 f. 
1 4 6 Das ergänzt nur die Erkenntnisse von K . V e t t e r l über die Volkslieder in 

Ostmähren. Vgl. Lidove pisne a tance z V alaSskokloboucka II, Praha 1960, S. 444; 
derselbe, Otäzky tvüröiho a reproduköniho stylu v lidove pisni, Sb. Leoä Janäcek 
a soudobä hudba. Mezinärodni hudebne vSdecky kongres Brno 1958, Praha 1963, 
S. 347. S. a. J . V v s l o u z i l , Janäökova tvorba ve svetle jeho hudebne' folkloristicke teorie, 
ib., S. 365 f. 

1 4 7 Ich betone, daß ich in diesem Teil die Terminologie nach den Arbeiten des 
Ehepaares Elschek anwende. Vgl. besonders A. E l s c h e k o v ä , Zäkladnä etnomuziko-
logickä analyza, HS VI, 1963, S. 117—178; s. namentlich S. 144 f. u. 150. Nur die 
Bezeichnung „variat ive Form" übernehme ich von J . M a r ö t h y , o. c , S. 135. Eine 
völ l ig andere Teilung und eine andere Terminologie verwendet die Arbei tss tät te des 
Instituts für Ethnographie und Folkloristik in Brno. Ihre Analyse ist jedoch speziell 
;iuf die metrorhythmische Komponente ausgerichtet; vgl. K . V e t t e r l , The Melhod 
<>[ Classification and grouping of Folk Melodies, SM VII, 1965, S. 349—355. 

1 4 8 S. z. B. B II, Nr. 195a, 450, 602; J . P o l ä C e k , Sloväcke pisnitky I, Praha 1951, 
Nr. 29; J . Cern ik , Po naSem!, Praha 1943, Nr. 7, 24, 72 u.s.w. 

1 4 9 S. z. B. J . P o l ä e e k , o. c , Nr. 191; B II, Nr. 35a, 836 u.s.w. 
löo rjie geringere Vertretung oder der völl ige Mangel der tonalen rezitierten Typen, 

der sekundtonalen und terztonalen, kann damit erklärt werden, daß in den Auf
zeichnungen der analysierten Quellen die Kinderlieder, Wiegenlieder, Begräbnis
gesänge und andere primitive musikalische Ausdrucksformen fehlen. 

151 Yg] k V e t t e r l , Lidove pisni II, o. c , S. 444. Die Frage der Tonart wurde 
jedoch bis heute am Material des Hornäcko noch nicht so statistisch exakt wie die 
Frage d e r T o n a l i t ä t geprüft. Die Untersuchungen anderer Forscher haben jedoch die 
angeführten Feststellungen bestät igt . Vgl. z. B. J . V y s l o u z i l , K elnomuzikologickym 
<ispektüm, o. c , S. 31, der übere inst immend feststellt, daß der phrygische Modus, 
der im tschechischen geistlichen Lied der Gotik sehr häufig erscheint, in Ostmähren 
fast völ l ig fehlt. 
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auf die dreizeiligen Formen 25 Prozent , auf die vierzei l igen 58 Prozent , 
auf die fünf zeiligen 9 Prozent , auf die sechs- und mehrzell igen und die 
amorphen 2 Prozent . I n jeder Zeilengruppe ist a m häu f ig s t en die addi t ive 
F o r m vertreten ( A B , A B C , A B C D usw.). I n den drei- und vierzei l igen 
Gruppen s ind a u ß e r d e m auch die repet iven F o r m e n häuf ig vertreten ( A B B , 
A A B G u . ä.) . Die var ia t ive F o r m m i t der Wiederho lung eines einzigen 
musikal ischen Gedankens ( A A , A A A A ) finden w i r unter den analysierten 
Aufzeichnungen aussch l i eß l i ch i n der Gruppe der zwei- bis vierzeil igen 
Melodien und auch dort i n ä u ß e r s t geringer A n z a h l . M i t einer weitaus 
g r ö ß e r e n Zah l von F ä l l e n ist i n den mehr als zweizeiligen T y p e n g e g e n ü b e r 
den oben a n g e f ü h r t e n die j ü n g e r e geschlossene F o r m vertreten ( A B A , 
A B C A usw.). Zusammenfassend kann aber gesagt werden, d a ß i m H o r n ä c k o 
die an die alte L i e d k u l t u r a n k n ü p f e n d e n F o r m e n vertreten s i n d . 1 5 2 

Die Beziehung der Melodieformen zu den einzelnen tonalen Gebi lden ist 
nicht besonders deut l ich abgegrenzt. B e i der selten vertretenen strophischen 
F o r m treten am häuf igs t en die Gebilde 3 und 4, die terztonalen und die 
quart tonalen, auf. Ansons ten ü b e r w i e g e n i n al len Melodieformen die tonalen 
Gebilde 5 und 8 (quint tonal und harmonisch) oder 8 und 5. Die meisten 
Ü b e r g a n g s - T o n a l t y p e n finden w i r bei den add i t iven F o r m e n . Die g r ö ß t e 
V a r i a b i l i t ä t der F o r m e n t r i t t bei vierzei l igen und fünfzeil igen Melodien auf, 
eine geringere bei dreizeiligen und die geringste bei zweizeil igen Melodien , 
worauf zweifelsohne einerseits die Z a h l der Zeilen und andererseits die 
prozentuale Ver t re tung der einzelnen Zeilengruppen g r o ß e n E in f luß hat. 
In al len Gruppen sind die F o r m e n m i t Var i an t en sehr häuf ig (z. B . A A v , 
A B A v usw.). 

W e n n wi r die Richtungstendenzen der Melodie betrachten, stellen w i r 
fest, d a ß mi t den quint tonalen Gebi lden beginnend, i m H o r n ä c k o die 
bogenfö rmige Melodiel inie ü b e r w i e g t , w ä h r e n d beispielsweise bei den terz-
und quar t tonalen Gebi lden a m häuf igs t en die ausgeglichene Melodiel inie 
vo rkommt . A l l e Tona l typen v o n den terztonalen angefangen sind v o n einer 
deszendenten Melod ik durchdrungen. 

In der Technik der Bewegung und des Aufbaues der Melodie ü b e r w i e g t 
i m ganzen die flüssige Melodie. A m deutl ichsten t r i t t diese bei den quint
tonalen und harmonischen Gebi lden hervor. Die flüssige Melod ik ist i n 
den analysierten F ä l l e n nur bei den quart tonalen Gebi lden n icht vorhanden 
gewesen, bei denen die wechselnde, t e r a s sen fö rmige Melod ik vertreten war. 
Diese Techniken v o n Bewegung und Aufbau der Melodien kommen in 
allen tonalen Gebi lden weniger häuf ig vor . A m wenigsten finden wi r die 
kreisende und die Fanfarenmelodik. D e n zwe i thäu f igs t en T y p i m A u f b a u der 
Melodie stellt die unterbrochene Melod ik dar, die sich z a h l e n m ä ß i g unter 
den mit te lal ter l ichen Tonle i tern vö l l ig m i t der flüssigen Melodik ausgleicht. 

1 6 2 Vgl. J . Kresanek , o. c , S. 232 f., 264—267. Zum Begriff Melodiezeile erkläre 
ich, daß wir unter diesem Begriff im Volkslied in der Regel einen Melodieabschnitt 
verstehen, der einem Vers entspricht. Aber obwohl in unserem Lied die Versgliede
rung tatsächl ich den hauptsächl ichen formbildenden Faktor darstellt, gilt dies nicht 
ausnahmslos. Vgl. D. H o l y , Zum Studium der Vokaläußerung in der äußersten West
spitze der Karpaten; im Druck. Darüber, daß die Gliederung in Melodiezeilen nicht 
völ l ig der Lehre über die Formen in djr Kunstmusik entspricht, schrieb schon zu 
Beginn unseres Jahrhunderts O. H o s t i n s k y ; vgl. o. c , S. 42. Dazu s. a. J . Kresa 
nek, o. c , S. 84. 
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31. V o m musikal i sch-metrorhythmischen S tandpunk t aus teil t man 
die L ieder unseres Gebiets i n solche m i t metrischer N o r m , die i m T a k t -

2. M i ^ - u ä za nim po - hra- bu - . j e , 

- r J r j r J r J r j r j r j r j 

J = 50 J-44 Kine Stimme , Eine Stimme 

e- j dr- zf hra -blc v r u c c . d r _ -zi hra- ble v ru- ce. 

/ J r V r Jr J r J r J r J r J .r J r V r H 
Einer der Sänger 
a ) _ b) SL_ , . d) 

ko - si nim 

Probe 1. Ein Lied, das beim Grasmähen gesungen wurde. Es wurde von acht Männern 
aus Hrubä Vrbka gesungen, deren Altersdurchschnitt um 55 Jahre betrug. Durch 
die Eintragungen der Viertel unter die Gesangsnotierung wurden die rhythmischen 
Bewegungen des Mähens dargestellt. Die Bewegung beim Schnitt mit der Sense 
bezeichne ich mit einem Viertel mit dem Hals nach unten und die Zurückbewegung 
mit dem Viertel mit dem Hals nach oben. Offenbar, weil die Bewegung beim Schnitt 
mit der Sense akzentuiert ist, beginnt bei ihr der Gesang häufiger. Die Zeitdauer 
der Bewegungen ist relativ die gleiche. Zwei horizontale Strichlein unter der Note 
drücken eine äußerst geringfügige rhythmische Uneinheitlichkeit einiger Sänger 
beim Ansatz aus. In der Regel handelt es sich um die Verspätung der zweiten Stimme 
gegenüber der ersten oder um eine Verspätung des ganzen Chores gegenüber dem 
Vorsänger. In allen Fällen kann man in der ersten Stimme die Tendenz zu einer 
höheren Intonierung der kleinen Terz beobachten. Der Autor hat die Aufzeichnung 
nach einer Tonaufnahme des Tschechoslowakischen Rundfunks in Brno aus dem 
Jahre 1958 vorgenommen. Vgl. Schallplatte Supr. 03127 cc, S. 1, Probe 7, auf der 

die Aufnahme kopiert ist. 
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S y s t e m organisiert sind, und i n Lieder , denen die metrische T a k t n o r m 
meistens fehlt und die anders organisiert s ind. 

Unte r den i m Taktsys tem organisierten Liedern bi lden jene Lieder , die 
die T a n z f u n k t i o n a l i t ä t bindet, den g r ö ß t e n Prozentsatz. Sie werden v o m 
V o l k nach dem Tanz, auf den sie sich beziehen, benann t . 1 5 3 Hieher g e h ö r e n 
aber noch einige andere L i e d g r u p p e n . 1 5 4 Darunter sind auch Gesänge , die 
alle Merkmale v o n Tanzmelodien tragen, aber Tanzmelodien werden zu 
k ö n n e n , daran hindert sie häuf ig nur ihr Text . Beispielsweise w i r d eine 
Melodie mi t zeremoniellem T e x t manchmal nicht als Tanzl ied angesehen, 
obwohl sie alle Merkmale eines Tanzliedes t r ä g t und i n der Nachbarge
meinde diese Melodie, v ie l le icht mi t einem anderen T e x t versehen, die 
Grundmelodie zum Tanz b i l d e t . 1 5 5 

Die Melodien der zweiten Gruppe, die n icht i m Tak tsys tem organisiert 
s ind und die auch keine Tanzl ieder sind, nennt das V o l k langgezogen. 
E s handelt sich u m Melodien i n langsamerem Tempo, denen meistens die 
r e g e l m ä ß i g e musikalische metrische N o r m fehlt. Ihre metrischen E inhe i t en 
s ind v e r ä n d e r l i c h . 1 5 6 E s k ö n n t e auf den ersten B l i c k so aussehen, als ob es 
sich u m Lieder handeln w ü r d e , die, was den R h y t h m u s anbelangt, absolut 
frei organisiert sind, die sich jeder Einzelne , wie es i h m beliebt, singen 
kann . A b e r schon einige ä l t e re Forscher haben darauf aufmerksam gemacht, 
d a ß das nicht der F a l l ist, und haben insbesondere auf das einheitl iche Chor
unisono der Vo lks sänge r ve rwiesen . 1 5 7 A u c h hier waltet demnach das verein
heitlichende rhythmische Pr inz ip . Der S ä n g e r m i ß t i n diesen Melodien 
den R h y t h m u s i m R a h m e n der Melodiezeile i m Ket tenverb indungen mehr 

1 5 3 Lieder zum Tanz „sedläckä" (ein vom Substantivum „sedläk" — der Bauer 
abgeleitetes Adjektivum) sind z. B. alle „sedlacke" benannt. Ähnlich die Lieder zum 
Tanz „verbunk". („Verbunk" — vom Wort „verbovat i" — zu den Soldaten an
werben.) 

154 Ygj j Gelnar, Taktove ilencni v zäpisech naSich lidovych pisni vychodniho 
(vokälniho) typu (K metodice zäpisu lidove pisne), C L 45, 1958, S. 209. 

1 5 5 Die Aufzeichnung des ersten Liedes stammt aus Sträni in der Nähe von Uhersky 
Brod im Dolnäcko, die zweite Aufzeichnung aus Hrubä Vrbka im Hornäcko. Im 
zweiten Fall handelt es sich um ein Hochzeitslied, das die Frauen beim Abschied 
der Braut vom väterl ichen Haus singen, im ersten Fall haben wir ein Tanzlied zu 
dem Faschingstanz „pod Sable" — - Säbeltanz. 

J -132 _ _ , 1 1 , I M - Ü 

Ei . rhu - sta.rhla-pci.zhu-sta.ej-konec ma- so-pu- sta.ej.ma - so-pust sa krä-li.ej.uz sa nc-na - vrä-li 
„ a J - 9 2 . , . f . i . i . . i * 

Ej bu- du na ba - no- vat,cj,ma - mi-ci -ny ste - ny.rj.do - zeich za-li - ti. ej, ke ka-zdej ne-de-li. 

1 5 6 Z. Nejed ly war der unrichtigen Ansicht, daß solche Melodien, in denen kein 
genauer Takt vorkommt, das Siegel des Künst l ichen, Unvo lks tüml ichen tragen; 
s. Dejiny zpevu I, o. c, S. 191, 209 f., 282, 298 f. Auf diesem Prinzip beruht aber die 
ganze Rhythmik des gezogenen Parlandoliedes. Völlig anders betrachtete O. H o s t i n -
sky diese Frage: Was vom rhythmischen Standpunkt aus nicht anzuzweifeln ist, 
ist die Tatsache, daß die Melodien ohne streng bemessene und übersichtl ich gleich
mäßige Taktanordnung den älteren und ältesten Zeiten angehören; vgl. o. c , S. 35. 

1 5 7 Vgl. z. B. V . Ü l e h l a , o. c , S. 148, oder K . P l i c k a , Cesky zpivnik, Praha 1949, 
S. 363. 
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oder weniger nach den gleichen langsamen W e r t e n . 1 5 8 V o m musikal ischen 
S tandpunk t aus kann m a n h i e r v o n Vier te lwer ten sprechen, die die H a u p t 
länge bi lden. E s handelt sich u m ein M a ß mit t lerer G r ö ß e , andere T a k t e 
bi lden ihre M u l t i p l i k a t i o n oder ihre B r ü c h e . Derar t s ind die g r ö ß e r e n 
formbildenden rhy thmischen E inhe i t en organisiert, die v o m Vers a b h ä n g i g 
s i n d 1 5 9 (vgl. Probe 1). 

T A N Z M E L O D I E N 

32. W i r werden uns b e m ü h e n , den Tanzmelodien die g r ö ß t e Aufmerk
samkei t zu widmen . In den folgenden K a p i t e l n jedoch kehren wi r bis i n 
alle E inze lnhe i t cn zu diesem Thema z u r ü c k . A n dieser Stelle jedoch nur 
eine allgemeine Informat ion: 

Die i n unserem Gebiet vorkommenden T ä n z e wurden i n der Mono
graphie Hor f i äcko a m eingehendsten beschr ieben. 1 6 0 Ü b e r sie kann i m 
wesentlichen das gleiche gesagt werden, was Jozcf K r e s ä n e k allge
mein ü b e r die s lowakischen T ä n z e schrieb: F ü r sie ist die Orient ierung 
nach Osten beze ichnend. 1 6 1 H i e r g i l t das gleiche, wie für die musikal ische 
Seite des Liedes oder für einige andere e r w ä h n t e Fachgebiete der V o l k s 
ku l tu r . 

Ohne das B e m ü h e n u m eine konkrete Da t ie rung der Tanzmelod icn 
sprechen w i r v o n e n t w i c k l u n g s m ä ß i g a l tern und j ü n g e r e n Schichten. 
Innerhalb dieser beiden Gruppen k ö n n e n freil ich einige Melodien u n g e f ä h r 
u m die gleiche Zei t entstanden sein, wie beispielsweise manch eine ,,sed-
l ä c k ä " — zu deutsch etwa Bauerntanz — oder ein „ v e r b u n k " — zu deutsch 
etwa Werbentanz — oder auch ein p o l k a ä h n l i c h e s Gebilde gegen E n d e des 
vorigen Jah rhunde r t s . 1 6 2 Z u den ä l t e r e n Schichten z ä h l e n wi r die Melodien 
zu zeremoniellen T ä n z e n , z. B . zu den T ä n z e n „ z a b s k ä " , „ k o n o p i c e " , , ,kä -
cer", „ p o d h u s ä r " oder , , h o l ü b e k " . 1 6 3 M i t diesen T ä n z e n ist i n der Regel meist 
nu r eine oder wenige Melodien v e r k n ü p f t . V o n den weiteren Tanzmelodien 

1 5 8 Der Terminus nach J . H u t t e r , o. c , S. 152. 
1 6 0 Näher vgl. in meiner Studie, Zum Studium, o. c , (im Druck). 
leo vgl. Horfiäcko, o. c , das Kapitel Tanec von Z. J e l i n k o v ä , in dem die Ver

fasserin auch eine Reihe weiterer, dem Volkstanz in diesem ethnographischen Gebiet 
gewidmete Studien zitiert. 

1 6 1 J . K r e s ä n e k , o. c , S. 207. 
1 6 2 Ähnlich J . K r e s ä n e k , ib., S. 77. 
1 6 3 „Zabskä", ein vom Substantivum „ z ä b a " — d e r Frosch — abgeleitetes Adjek-

tivum; vgl. M. Zeman, o. c , S. 46. Dieser Tanz wurde jedoch im Horfiäcko nicht 
auf eine beliebige Melodie getanzt, wie hier geschrieben wird, sondern nur auf die 
Melodie Nr. 13 der angeführten Sammlung. Der Tanz wurde nicht nur von Männern 
getanzt, wie dort angeführt wird. Es kam auf die Athmosphäre , auf das Tempera
ment und die Stufe der Fröhlichkeit an. Von Hochzeiten sind auch archaischere 
Formen bekannt, und zwar bis zum ersten Weltkrieg, ja ausnahmsweise sogar bis 
in die heutige Zeit. Es ist bekannt, daß der Tanz „Zabskä" auch in Paaren getanzt 
werden kann. Dies kann durch eine Reihe von Aufzeichnungen aus verschiedenen 
Gemeinden des Hornäcko und außerdem auch aus der näheren Umgebung des 
Horfiäcko belegt werden. Vgl. J . Tomes, Svalebni hry a lance na Horrläcku, NA 
1964, Nr. 1, S. 13. Ich erkläre hier auch ein für alle Male: zur Bezeichnung der ein
zelnen Tänze aus dem Hornäcko s. Monographie Hornäcko, o. c , S. 528—531. Die 
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g e h ö r e n zu den ä l t e r e n die Lieder zu den T ä n z e n „ s e d l ä c k ä " , ,,do s k o k u " 
und „ o d z e m e k " . Z u den Melodien j ü n g e r e n Ursprungs z ä h l e n w i r die 
Lieder zu den T ä n z e n „ v e r b u n k " und Melodien zu den sog. figuralen 
T ä n z e n . Die Melodien zu den T ä n z e n „ s e d l ä c k ä " , ,,do s k o k u " , „ v e r b u n k " 
und die Melodien zu den sog. R u n d t ä n z e n 1 6 * b i lden mehr oder weniger 
g roße Gruppen. 

33. Prozentua l u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g ü b e r w i e g e n ü b e r alle Melodien der 
ä l t e r e n und der j ü n g e r e n Schichten der Tanzmelodien die Lieder zum T a n z 
„ s e d l ä c k ä " . Dies ist eine A r t v o n Paar tanz improvis ier ten Charakters , 
i n dem das E lement des Kreisens des Paares u m eine gemeinsame Achse 
vorwiegt, die v o n den Ethnochoreologen i n die Gruppe der sog. D r e h t ä n z e 
eingereiht w i r d . 1 9 5 I m Tanz „ s e d l ä c k ä " spielt der M a n n die entscheidende 
Rol le . E r singt n ich t nur die Melodie vor , sondern er füh r t auch w ä h r e n d 
des ganzen Tanzes s o u v e r ä n . 1 6 6 In der A r t des Tanzes und der A r t des 
Liedes verschwimmt der Tanz „ s e d l ä c k ä " m i t einer ungeheuer g r o ß e n 
A n z a h l v o n insbesondere o s t m ä h r i s c h e n und slowakischen V a r i a n t e n . 1 6 7 

Die Tanzvar ian ten werden zwar verschieden benannt, aber auf den ersten 
B l i c k handelt es sich u m einen Tanz der gleichen A b s t a m m u n g . 

Jozef K r e s ä n e k sieht diese Gruppe v o n Tanzl iedern , die er selbst auch 
i m allgemeinen charakterisiert , als die u r s p r ü n g l i c h s t e an. E r verbindet 
sie m i t unserer al ten b ä u e r l i c h e n B e v ö l k e r u n g . 1 6 8 Der lockere Aufbau der 
Bewegungsseite des Tanzes zeigt Z u s a m m e n h ä n g e m i t dem ungleichen 
F o r m g r u n d r i ß der Tanzl ieder . W i r sehen also die gegenseitige Bedingthe i t 
der choreotechnischen und der musikal ischen Seite. Der improvisierende 
Bewegungscharakter des Tanzes „ s e d l ä c k ä " h ä n g t eng mi t der Unre 
g e l m ä ß i g k e i t und Ungleichhei t der metrorhythmischen musikal ischen 

Verfasserin dieses Teiles, Z. Je l inkovä, führt hier auch andere Synonyme dafür an, 
die in diesem Gebiet aufgezeichnet werden. 

„Konopice" , vom Substantivum „konopi" — Hanf; vgl. Z. J e l i n k o v ä , Ostat-
kovy tanec „konopice" v Nove Lhote na Horriäcku, C E X , 1962, S. 127—165. 

„Käcer" — Enterich; vgl. M. Zeman, o. c , S. 35; J . Tomes, o. c , S. 14 f. 
„Podhusär" vom Wort Husar; vgl. M. Zeman, o. c, S. 30. 
„Houübek" , eine mundartliche Form des Wortes „holoubek" — Täubchen; vgl. 

M. Zeman, o. c , S. 36; J . Tomes, o. c , S. 13 f. Was die melodische Seite dieses 
Tanzes anbelangt, so haben einige Forscher auf seine Beziehung zur Melodie des 
Tanzes „odzemek" hinwiesen. Vgl. z. B. A. C h y b i n s k i , o. c , S. 120. Melodisch 
nahe verwandt mit dem Tanz „houübek" ist im Horftäcko auch die Melodie des 
schon erwähnten Tanzes „käcer". 

1 9 4 Die Bezeichnungen erläutere ich erst im Zusammenhang mit der Abhandlung 
über die einzelnen Gruppen der Tanzlieder. 

i«5 vgl. z. J e l i n k o v ä , Totive iance, Lidovä kultura v^chodni Moravy, Gottwaldov 
1959, S. 103—161. 

1 6 6 Die Frau stellt sich hinter den Tänzer und legt ihm die Hand auf die Schulter. 
Dieser dreht sich manchmal überhaupt nicht einmal um, um nachzusehen, wer mit 
ihm tanzen wird. Darüber schreibt detailliert V . P a v l i k , o. c , Ms. Die Frauen 
singen das Lied zum Tanz „sedläckä" bei der Tanzunterhaltung nur bei Hochzeiten, 
und dies außer am Haupthochzeitstag und nur im Haus, in dem die Hochzeit 
stattfindet, wenn sie sich ein bißchen Mut angetrunken haben. Ähnl ich schreibt 
K . Vet ter t , Lidove pisni II, o. c , S. 358, oder erneut V. P a v l i k , ibidem. 

Vgl. Z. J e l i n k o v ä , Totive iance, o. c , S. 118—155. 
1 6 8 J . K r e s ä n e k , o. c , S. 207 f.; derselbe, Tance a piesne zo zbierky Anny Szirmay-

Keczerovej, HS VII, 1966, S. 18; s. a. C. Z ä l e s ä k , Ludove tance na Slovensku, Bra
tislava 1964, S. 61 ff. u. besonders S. 73. 
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F a k t u r a zusammen. 1 6 9 Diese beiden gegenseitig bedingten F a k t o r e n waren 
sicher auch die Ursache da fü r , d a ß sich zu den D r e h t ä n z e n eine so reiche 
Melodieschicht gebildet hat. W ä r e der Tanzausdruck fest fixiert, w ü r d e 
dies auch zu einem festen Aufbau des Liedes g e f ü h r t haben (gegebenen
falls nur eines einzigen oder einiger weniger Lieder) , und wenn i m Ge
genteil der metrorhythmische A u f b a u al ler L i ede r gleich w ä r e , w ü r d e 
dies wiederum zu einer festen F i x i e r u n g des Tanzes füh ren . D o c h beides 
ist ungebunden. Die Tatsache, d a ß die Tanzfiguren n ich t festgelegt s ind, 
gestattet die Annahme vieler verschiedener metrorhythmischen S t ruk tu ren . 
Die B i l d u n g einer reichen Melodieschicht haben noch weitere U m s t ä n d e 
u n t e r s t ü t z t . E s handelt sich u m einen Tanz , der sich n ich t auf eine einzige 
oder einige wenige Gelegenheiten b e s c h r ä n k t e . Sein Charakter war vö l l ig 
ko l l ek t iv (nicht nur für die besten T ä n z e r best immt) und , was wich t ig ist, 
sein untrennbarer Bestandte i l war der Gesang nach jedem instrumentalen 
Zwischenspiel , i n dem die Spielleute an den vokalen A u s d r u c k a n k n ü p f t e n . 
E i n Tanz bedeutet bei der „ s e d l ä c k ä " n ä m l i c h eine l änge re , manchmal 
mehr als eine Stunde w ä h r e n d e , ununterbrochene T a n z a k t i o n , bei der 
die S ä n g e r i n f lüssigem A n k n ü p f e n eines Liedes an das andere sich abwech
seln. (Bei dem vokalen A u s d r u c k ist freil ich die Bewegungsphase unter
d r ü c k t . ) E s ist s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß sich be im Vors ingen der L iede r z u m 
Tanz „ s e d l ä c k ä " die besten S ä n g e r a m meisten hervor tun, aber wer das 
L i e d kennt , s t immt meist i n den Gesang dessen ein, der es begonnen hat. 
U n d es hat den Ansche in , als ob die F u n k t i o n des Gesanges i m H o r n ä c k o 
wie in ganz S ü d o s t m ä h r e n bei den D r e h t ä n z e n weitaus ausdrucksvol ler 
als in einer Reihe von slowakischen Gebieten ist, wo i m Gegentei l die 
Tanzfunk t ion dominier t . 

Ü b e r die musikalische Seite des Tanzes „ s e d l ä c k ä " einstweilen nur 
soviel , d a ß es s ich u m einen Tanz i m Zweivier te l tak t handel t , m i t der 
Z a h l der rhythmischen Werte i m T a k t 1—4. Das Zäh len auf zwei V ie r t e l 
i m Tanz l ied ü b e r w i e g t ä h n l i c h wie i n der ganzen Slowakei auch i m H o r 
n ä c k o so stark, d a ß wi r , wenn wi r einem anderen T a k t begegnen, dar in 
fremde Einf lüsse e r b l i c k e n . 1 7 0 Das Tempo der L ieder i m voka l en A u s d r u c k 
ist J = 60—130. A b e r auch bei einer so starken Schwankung ist das Tempo 
des Tanzes selbst v e r h ä l t n i s m ä ß i g b e s t ä n d i g (heute J = 110—130, f r ü h e r 
langsamer). Langsamen W e r t e n begegnen wi r vorwiegend zu Beg inn des 
Tanzes beim Vors ingen des ersten Liedes. Die weitere Ve r l angsamung 
t r i t t schon nur u n r e g e l m ä ß i g auf. 

B e i m Vergleich des Tanzes „ s e d l ä c k ä " m i t einem ä h n l i c h e n Tanz aus 
einem anderen o s t m ä h r i s c h e n ethnographischen Gebiet fiel K a r e l Vet te r ! 

1 6 9 Ich sehe es als Aufgabe weiterer Forschungen an, durch eine statistische 
Analyse den metrorhythmischen Aufbau dieser Schicht von Tanzmelodien genauer 
festzustellen. Es werden sich dabei jedoch zweifellos viele allgemeine Ähnl ichkei ten 
mit den Tanzliedern der umliegenden europäischen Völker finden (vgl. A . C h y b i h s k i , 
o. c , besonders S. 51). Und es wird auch zweifelsohne viel Identisches zu finden sein, 
was an Hand slowakischen Materials J . K r e s ä n e k über den metrorhythmischen 
Aufbau der Melodien dieser Schicht festgestellt hat [Slovenskä pieserl, o. c , S\ 208 
bis 223), oder sogar, was K . V e t t e r l an Hand des Materials eines anderen ost
mährischen ethnographischen Gebietes, das dem von uns studierten Gebiet nahe steht, 
schrieb (Lidove pisni II, o. c , S. 422-^33). 

170 vgl. J . K r e s ä n e k , Slovenskä piesen, o. c , S. 207. 

51 



der v o m Sammler stilisierte R h y t h m u s auf . 1 7 1 E r stellte i n der „ s e d l ä c k ä " 
neben anderen Unterschiedl ichkei ten auch ein g röße res V o r k o m m e n des 
punkt ier ten R h y t h m u s , der typisch für das neuungarische L i e d ist, das 
besonders i n der S ü d - und S ü d o s t s l o w a k e i sehr verbreitet, i n den Gebieten 
der Nordwests lowakei , der N o r d - und i m wesentlichen auch i n der M i t t e l 
slowakei aber fast unbekannt ist, fes t . 1 7 2 Ve t t e r l legt den Nachdruck auf 
die emotionelle Veranlagung des Volkes , auf die schon Leos J a n ä c e k 
hingewiesen hat, der aber die A r t , der Taktgle ichhei t auszuweichen, den 
e i g e n s t ä n d i g e n Z u g der Rhy thmis i e rung der Volks l ieder i m S loväcko 
ü b e r o r d n e t e . 1 7 3 Jozef K r e s ä n e k versuchte jedoch auf den punkt ier ten 
R h y t h m u s auch i n der al ten Schicht der slowakischen Lieder aufmerksam 
zu m a c h e n . 1 7 4 Selbst wenn dieser R h y t h m u s i n den Melodien zur „ s e d l ä c k ä " 
m i t dem E indr ingen des neuungarischen Liedes z u s a m m e n h ä n g e n sollte, 
m ü ß t e n wi r i h m auch dann einen posi t iven E in f luß zuerkennen. Seine 
Anwendung ist n ich t stereotyp wie i m neuungarischen L i e d . Der S ä n g e r 
gewinnt dadurch nur mehrere Mögl ichke i t en . U n d es ist gleichfalls wicht ig , 
d a ß der v o m Sammler stilisierte punktier te R h y t h m u s i m lebhaften A u s 
druck der Lieder zur „ s e d l ä c k ä " anders k l ing t . Der lebhafte vokale A u s 
druck h ä n g t n ä m l i c h m i t der schaukelnd-hinkenden R h y t h m i k der sog. 
, ,Duvajbegle i tung"durch Streichinstrumente zusammen, die i n der No ta t ion 

schematisch meistens f o l g e n d e r m a ß e n a u s g e d r ü c k t w i r d : 2/4 J J # J I 

In den weiteren K a p i t e l n werde i ch aus füh r l i che r d a r ü b e r berichten. A u s 
dem ostinaten Wiederholen der v ier Wer te i n jedem T a k t kann durch 
Ligatur ieren der punktier te R h y t h m u s entstehen, ohne d a ß mi t dem 
direkten Einf luß des neuungarischen Liedes gerechnet werden m u ß , der 
ü b r i g e n s i m H o r n ä c k o nur sehr spä r l i ch war. 

Ü b e r den Ursp rung der punkt ier ten R h y t h m e n i n den Tanzl iedern 
dieser A r t wurde auch eine andere Ans i ch t g e ä u ß e r t . C y r i l Z ä l e s ä k sieht 
i h n i n den B l a s k a p e l l e n . 1 7 5 Die Blaskapel len s ind m i t ihrer Begle i tung auf 
die A r t der N a c h s c h l ä g e n ich t fähig, den u r s p r ü n g l i c h e n schaukelnden 
R h y t h m u s des Gesanges einzuhalten (dem wi r bei der Dudelsack oder 
Spielmannsmusik begegnen) u n d bringen i h n in die kargen, schematischen, 
häuf ig punkt ier ten R h y t h m e n . D a r i n k ö n n t e m a n einen weiteren, unab
h ä n g i g v o n den a n g e f ü h r t e n Tatsachen wirkenden F a k t o r erblicken. A b e r 
obwohl es n ö t i g ist , diesen F a k t o r zu bedenken, d i rek t konnte er sich i n 
unserem Gebiet n ich t geltend machen. W i r haben i m H o r n ä c k o den punk-

1 7 1 K . V e t t e r l , Lidove plsne II, o. c , S. 426. Auch A. Sychra befaßte sich kürzlich 
mit der Analyse einiger publizierten Melodien zum Tanz „sedläckä". Doch müssen 
seine statistisch unterbauten Ergebnisse mit Reserve aufgenommen werden, obwohl 
sie auf den ersten Blick objektiv aussehen; vgl. meine Rezension im Sb. Sloväcko 
VII, 1965, S. 145—148. 

1 7 2 Vgl. L . Leng , Slovensky ludovy spev a tudovä hudba, Vysokoskolske uöebnö 
texty, Bratislava 1958 (Rotaprint), S. 248. 

1 7 3 L . J a n ä c e k , o. c , S. 266. 
1 7 4 J . K r e s ä n e k , Slovenskä piesen, o. c , S. 213 f., 225, 262. Uber das stärkere 

Auftreten dieses Rhythmus im europäischen Tanzlied vgl. L . B a l l o v ä , Kproblema-
tike tanetnej hudby na prelome 17.—18. storoöia, zachovanej na üzemi Slovenskä, 
HS V, 1961, bes. S. 175—177. 

1 7 5 C. Z ä l e s ä k , o. c , S. 67. Zu dem Zusammenhang des punktierten Rhythmus 
und der instrumentalen Musik vgl. wiederum L . B a l l o v ä , o. c , S. 176. 
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t ierten R h y t h m u s i n den L i ede rn zur „ s e d l ä c k a " schon i n einer Zei t 
feststellen k ö n n e n , als hier ü b e r h a u p t noch keine Blaskapel len w i r k t e n . 1 7 6 

34. Den L iede rn zur „ s e d l ä c k a " ä h n e l n sehr die L ieder zu einem M ä n 
nertanz, der hier die Bezeichnung ,,do s k o k u " t r ä g t . 1 7 7 M a n c h m a l werden 
die Melodien sogar gegenseitig ve r tausch t . 1 7 8 E s ist aber beachtenswert, 
d a ß es s ich bei den L i ede rn z u m Tanz ,,do s k o k u " u m Melodien handelt , 
deren einzelne Melodiezeilen und insbesondere die letzte Zeile fast regel
m ä ß i g auf eine weibliche E n d u n g und a m häuf igs t en i n der F o r m 2/4 J J | 
ausgehen. 1 7 9 In der „ s e d l ä c k a " begegnen wi r s e l b s t v e r s t ä n d l i c h auch den 
weibl ichen Endungen , aber i n einem v e r h ä l t n i s m ä ß i g geringen M a ß e 1 8 0 

und a u ß e r d e m sind sie häuf ig u n g l e i c h m ä ß i g rhythmis ier t . E s entsteht 
hier eher die Tendenz, das letzte „ d u v a j " — A c h t e l zu betonen. Ansonsten hat 
sich die R h y t h m i k der L ieder z u m Tanz ,,do s k o k u " anscheinend mi t der 
R h y t h m i k der Lieder zur „ s e d l ä c k a " gedeckt. Der Tanz wurde be im 
Vors ingen v o n einer rhythmischen Gruppe v o n Instrumental is ten gleicher
m a ß e n , d. h . „ d u v a j " - a r t i g begleitet. N a c h Abs ingen des Liedes spielten 
aber die Beglei t instrumente manchmal nu r mi t einem geraden scharfen 
Bogenst r ich auf Vier te lwerte zum T a n z . 1 8 1 Das Tempo des Tanzes war 
auch langsamer als bei der , , s e d l ä c k ä " ( J = ca 80), worauf die A r t des 

Tanzes — ein wiederholter, m ö g l i c h s t hoher Aufsp rung , der anscheinend 
auch die g l e i chmäß ige Zweiv ier te l rhythmis ie rung des letzten Taktes der 
Melodiezeile e r z w a n g — i h r e n E in f luß hatte. E i n e m Tanz dieser A r t , der 
i m H o r n ä c k o schon i n der zweiten H ä l f t e des vor igen Jahrhunder ts zu 
verschwinden begann, begegnen wi r nur i n einigen Gegenden des S l o v ä c k o 1 8 2 

und i n der W e s t s l o w a k e i . 1 8 3 

1 7 8 Vgl. Katalog textovych variant pisni, Horftäcko, o. c , S. 511—527; ein großer 
Prozentsatz der angegebenen Stichwörter bezieht sich auf die Melodien zum Tanz 
„sedläcka". 

1 7 7 ,,Do skoku" — Zum Springen. Einige dieser Lieder hat M. Zeman aufgezeichnet. 
Vgl. z. B. B III, Nr. 1779—1781. Es konnte sich ursprünglich um zeremonielle Tänze 
handeln, die mit der magischen Sicherstellung des Wachsens der Vegetation zusam
menhingen, jedoch in der Art, wie sie Zeman aufgezeichnet hat und wie sich 
teilweise das Volk daran erinnert, handelt es sich um einen Tanz von ausschließlich 
äs thet i schem Charakter. 

1 7 9 Übere inst immend erinnert daran C. Z ä l e s ä k , o. c , S. 89. 
1 7 9 J . K r c s ä n e k , Tance a piesne, o. c , S. 24 f., nennt als typisch für die Haj-

dukentänze die weiblichen Endungen. — Das Lied, das M. Z e m a n anführt, Hor-
näcke tance, o. c , S. 29 (B III, Nr. 1781), pflegten die Spielleute mit Ausnahme der 
zweiten Zeile nach dem metrorhythmischen Grundriß 3 + 3 + 3 zu spielen. 

1 8 0 Vgl. K . V e t t e r l , Lidove pisni II, o. c , S. 427. f h «j fs 
1 8 1 Vgl. erneut M. Zeman, o. c , S. 29. Zeman notiert diesen Teil 2/4 m * o 

u i \> 1 
is2 vgl . z. B. meine Abhandlung in der kollektiven Arbeit über das Podluzi; 

R. J e f ä b e k — V . F r o l e c — D . H o l y , Podluzi. Kniha o lidov6m umSni, Brno 1962, 
S. 151. (Bei dieser Gelegenheit mache ich auf die Druckfehler in diesem Teil der Arbeit 
aufmerksam: Miletic soll Milcetic heißen, omanskeho — soll osmansk6ho-osmani-
schen — heißen.) Ansonsten vgl. Z. J e l i n k o v ä , Lidove lance ataneöni hry na Podluzi, 
Sträznice 1962 (Rotaprint), S. 11; ferner H . L a u d o v ä , Lidovy odev, tanec a hudba na 
Morave podle archivniho materialu z roku 1836, C L 45, 1958, S. 161, wo sie uns mil 
der ersten deutlichen Aufzeichnung dieses Tanzes aus Mähren, und zwar aus der 
Gegend von Kyjov im Dolnäcko bekanntmacht. 

1 8 3 Vgl. C. Z ä l e s ä k , o. c , S. 00. 
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35. E i n weiterer M ä n n e r t a n z , „ o d z e m e k " 1 8 4 , l ä ß t s ich auf Elemente der 
karpat ischen K u l t u r z u r ü c k f ü h r e n . 1 8 6 Dieser Tanz war i n allen Gebieten 
stets das Vor rech t der f äh igs t en T ä n z e r , und der T ä n z e r brachte dar in 
stets seine schöpfer i sche I n d i v i d u a l i t ä t zur Gel tung. Instrumentat ion
m ä ß i g ist er i m H o r i i ä c k o auf , , duva j " -Ar t r h y t h m i s i e r t , 1 8 8 vo r al lem 
bei langsamerem Tempo. E r s t i m gesteigerten Tempo dringen die gebro
chenen S t ü t z b ä s s e und die N a c h s c h l ä g e ( „ e s - t a m " ) durch. Die weibl ichen 
Endungen der einzelnen Zei len verbinden den „ o d z e m e k " i n rhythmischer 
H ins i ch t m i t Melodien z u m Tanz ,,do s k o k u " . 

36. „ V e r b u n k " , 1 8 ' als j ü n g e r e r M ä n n e r t a n z ebenfalls improvis ier ter A r t , 
i s t durch einen völ l ig anderen R h y t h m u s gekennzeichnet. Der punktier te 
R h y t h m u s ist dar in nicht nur das grundlegendste rhythmische Element , 
sondern auch fast das einzige dar in vorkommende. Der langsame T e i l 
w i r d zwar wieder m i t einem doppelten Bogenst r ich auf „ d u v a j " gespielt, 
aber es sind nicht die A c h t e l miteinander verbunden, sondern die Vie r t e l 

i m Tempo J = 72, C J J J J I, ä h n l i c h wie be im klassischen unga
rischen Csardas . 1 8 8 Der langsame T e i l des „ v e r b u n k " steht daher n icht 
i m Zweivier te l tak t , sondern i m Vie rv ie r te l t ak t . Der rasche T e i l erst hat 
den Zweivier te l takt , die Z a h l der rhy thmischen Wer te i m T a k t ü b e r 
schreitet aber i n der Melodie i n der Regel n ich t zwei und w i r d auf „ e s - t a m " 
gespielt. Z u diesem T e i l gelangt m a n nach Abspie len v o n zwei bis drei 
langsamen Strophen durch einen j ä h e n U m b r u c h i m letzten Vie rv ie r t e l t ak t 
des Liedes. F ü r eine T a k t ä n d e r u n g spricht n icht nur die doppelte Zah l 
basischer Werte , sondern noch mehr die A r t des Spiels der Begle i t ins t ru
mente. Die Zah l der Bewegungen des Bogens nach unten und oben ver
doppelt s i c h . 1 8 9 

Sowohl der langsame, als auch der schnelle T e i l des „ v e r b u n k " hat i m 
H o r n ä c k o seine ger ingfügigen rhy thmischen Eigenhei ten, und es gibt auch 
unter den einzelnen Kape l l en i m H o r n ä c k o noch Unterschiede i n der 
Wiedergabe. Diese rhythmischen Besonderheiten haben aber n icht die 
gleiche Ausdruckskraf t , wie i n der „ s e d l ä c k ä " , denen i ch deshalb, aber 
auch wegen der U r s p r ü n g l i c h k e i t und dem g r o ß e n A l t e r dieser Melodie
schicht i m K a p i t e l ü b e r die s t i lbi ldenden Elemente meine spezielle A u f -

1 8 1 Vgl. M. Zeman, o. c , S. 31. 
1 8 5 „Odzemek", eine Wortverbindung „od zeme" — v o m Boden. Uber den Tanz 

„odzemek" schrieben zuletzt vom musikalisch vergleichenden Standpunkt aus 
O. E l schek , Problem of Variation in 18th Century Slovak Folk Music Manuscripts, 
SM VII, Budapest 1965, S. 47—59, vom Standpunkt des Tanzes aus Gy. M a r t i n , 
East-european Relation of Hungarian Dances Types, Sb. Europa et Hungaria, Con-
gressus ethnographicus in Hungaria 16.—20. X . 1963, Budapest 1965, S. 471—488. 

1 8 6 Auch im bereits erwähnten Tanz „zabskä", soweit dieser nicht nur durch den 
vokalen Ausdruck und durch Klatschen begleitet wurde, machte sich die Duvaj-
begleitung geltend, ebenso wie im Tanz „käcer" oder im zweiten Teil des Tanzes 
„houübek". 

1 8 7 Uber den Tanz „verbunk" vgl. einstweilen wenigstens J . K r e s ä n e k , Slovenskä 
pieseii, o. c , S. 230 f. und 256 f.; näheres im nächsten Kapitel. 

1 8 8 Uber den Drehtanz „cardäS" bemerke ich, daß dieser im Hornäcko nicht 
Fuß gefaßt hat. In den benachbarten slowakischen Kopanice war er allerdings sehr 
beliebt. 

189 vgl dazu J . K r e s ä n e k , Slovenskä pieseü, o. c , S. 53. 
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merksamkei t widmen werde. „ V e r b u n k " ist erst gegen Ende des vor igen 
Jahrhunder ts i n das Hor f iäcko eingedrungen und ist m i t einigen L iedern 
fast nur auf die K a p e l l e n v o n V e l k ä nad V e l i c k o u und H r u b a V r b k a 
b e s c h r ä n k t . 1 8 0 I m langsamen T e i l des „ v e r b u n k " aus dem Hor f i äcko sind 
die ungeraden Vie r t e l bei den Beglei t ins t rumenten gewöhn l i ch v o n gerin
gerer Kra f t , und von den geraden Vie r t e ln ist das zweite a m s t ä r k s t e n 
akzentuiert . E s ist also ä h n l i c h wie bei der „ s e d l ä c k ä " , nur d a ß sich beim 
„ v e r b u f i k " die rhythmische Bewegung i n einem anderen M e t r u m auswirk t 
und der R h y t h m u s seine charakterist ischen Eigenschaften verl iert . D y n a 
misch unterscheidet s ich die Begle i tung i m „ v e r b u n k " durch eine weitaus 
g r ö ß e r e Ausgeglichenheit . I m schnellen Te i l rhythmis ier t die B a ß g e i g e 
fast r e g e l m ä ß i g ungerade A c h t e l 2/4 ^ 1 ^ 1 | , w ä h r e n d die sog. „ k o n t r y " 
(Beglcitgeige oder Viola) die geraden A c h t e l nachschlagen (2/4 *f J * 1 */ | ); 
wieder genau wie i n der klassischen F o r m des ungarischen Csardas. N u r 
hie und da, a m häuf igs t en i n den ungeraden Tak ten , w i r d i m B a ß der 
R h y t h m u s 2/4 ^ } ^ | und i n den Kontergeigen oder Konterbra t schen 
2/4 1 J | geltend gemacht. 

37. Die Lieder zu den sogenannten figuralen T ä n z e n tragen i n mus ika
lischer Hins i ch t z u m Groß te i l P o l k a - oder Walzercharakter und aus ihrer 
Wiedergabe verl ier t sich i m Horf iäcko die Pa t ina der Gebietsreinheit . Ihre 
Var i an ten finden w i r i n einer Reihe v o n e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r n häuf ig , 
nament l ich i m Westen. Der charakteristische Wesenszug der figuralen 
T ä n z e ist die enge V e r k n ü p f u n g mi t einem einzigen Tanz l ied , wobei m a n 
auf best immte Tak te stets die gleichen, v o n allen T ä n z e r n relat iv gleich 
d u r c h g e f ü h r t e n Bewegungen — Figuren — tanzt . Daher s tammt auch die 
Bezeichnung figurale T ä n z e . Z u den R u n d t ä n z e n , die deshalb so genannt 
werden, wei l m a n sie u n a b l ä s s i g u m den Mi t t e lpunk t des Tanzkreises tanzt 
( im Horf iäcko P o l k a und Walzer ) , begannen auch einige tradit ionelle 
K a p e l l e n s p ä t e r nach gedruckten Vor lagen zu spielen. 

DAS G E I S T L I C H E V O L K S L I E D 

38. I n der A b h a n d l u n g ü b e r das L i e d verdienen zumindest auch die 
geistl ichen Volks l ieder eine kurze E r w ä h n u n g . Sie wurden f rüher i m 
Hor f i äcko h a u p t s ä c h l i c h i n evangelischen F a m i l i e n jeden T a g gesungen. 
E s wurde f r ü h m o r g e n s , wenn m a n aufstand, gesungen und abends bevor 
m a n zur Ruhe ging, a m meisten i n der Fasten- und i n der Adventsze i t . 
D a wurde ganze Abende lang gesungen. D a h e i m wurden die geistl ichen 
L iede r jeden Sonntag, bevor m a n zur K i r c h e ging, gesungen. D a ß i n 
einem Hausha l t des Hor f i äcko der geistliche Gesang einen wicht igen P la t z 

1 , 0 Im Gebiet des Horfiäcko ist das Tanzen des „verbunks" am frühesten in 
Hrubä Vrbka am Ende des vorigen Jahrhunderts nachgewiesen. In Velkä begann 
man den „verbunk" bei Tanzvergnügungen erst nach dem ersten Weltkrieg zu 
spielen und zu tanzen. Der „verbunk" aus dem Horfiäcko ist jedoch, was die Be
wegung anbelangt, mit dem autochthonen Tanzspringen der Männer, z. B. beim 
Fastnachts- oder Hochzeitsumzug verbunden. Man springt bei diesen Anlässen auch 
später fast ausschließlich auf Lieder zum Tanz „sedläckä". 
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auch i n ural ten Zeiten einnahm, kann durch mehrere historische Zeugnisse 
belegt werden. 

I m H o r n ä c k o war die protestantische Re l ig ion stark vertreten. W ä h r e n d 
die Gemeinden i n den Niederungen der Umgebung , i m Dolf iäcko, ver
h ä l t n i s m ä ß i g bald i n der Zei t der Gegenreformation rekatholisiert wurden, 
ging dieser P r o z e ß i m H o r n ä c k o nur sehr langsam vonstat ten. Die Gemein
den des H o r n ä c k o verharr ten i n erbi t ter tem Wider s t and . E i n wahres 
Ketzernest erschienen den kaiserl ichen B e h ö r d e n zu Beg inn des achtzehnten 
Jahrhunder ts insbesondere die Gemeinden H r u b ä V r b k a 1 9 1 und J a v o r n i k . 1 9 2 

Die Beharr l ichkei t , m i t der die Bewohner des H o r n ä c k o i m protestantischen 
Glauben ausharrten, bezeugt auch die Z a h l der Personen, die sich auf 
G r u n d des Toleranzpatentes (1781) zu dem nunmehr gestatteten Glauben 
bekann ten . 1 9 3 

E i n e n interessanten Beleg dafür , d a ß der protestantische Glauben sich 
i m H o r n ä c k o seit den Hussi tenzei ten gehalten hat, finden wi r i n den 
Waisenregistern aus dem Jahre 1594: 1 9 4 I m Haus eines Verstorbenen aus 
H r u b ä V r b k a verblieben als Hinterlassenschaft 22 kleine, mitt lere und 
g roße tschechische B ü c h e r . Das war für die damalige Zei t u n g e w ö h n l i c h 
v ie l . U n d da wi r wissen, d a ß das Volksk i rchen l ied i m h ä u s l i c h e n Kre i s 
al lgemein schon i n der Huss i t enze i t 1 9 5 gepflegt wurde und auch s p ä t e r i n 
der B r ü d e r g e m e i n d e und unter den sich geheim z u m Protestant ismus 
bekennenden Menschen und endlich i n den protestantischen K i r c h e n 
gemeinden weiter bewahrt wurde, k ö n n e n wi r i m ganzen darauf sch l i eßen , 
d a ß auch das H o r n ä c k o eine ähn l i che T rad i t i on hinter s ich hat. Z u r 
B e s t ä t i g u n g der e r w ä h n t e n Voraussetzung dient vor al lem die Tatsache, 
d a ß sich hier i n Famil ieneigentum eine nicht geringe A n z a h l v o n B ü c h e r n 
aus der Reformationszeit , darunter auch alte Kanz iona le , erhalten h a b e n . 1 9 6 

Der geistliche Gesang i n dem M a ß e , wie oben e r w ä h n t , verschwand nach 
dem ersten Wel tk r i eg binnen einiger Jahre und es blieb davon einzig 
und al lein das Singen i n der Fasten- und Adven tze i t ü b r i g , solange die 
alten S ä n g e r n icht ausgestorben waren. Die jungen M ä n n e r , die den K r i e g 
erlebt hatten, pflegten das Singen geistlicher L ieder schon n icht mehr und 
hielten auch ihre K i n d e r n icht mehr dazu a n . 1 9 7 A b e r auch so k a n n man 

1 9 1 Vgl. Hornäcko, o. c, S. 39, Anm. 87. 
192 jb. S. 25. 
1 9 3 lb.', S. 3<ä, Anm. 89. 
1 9 4 Vgl. F . D v o r s k y , Slräznicky okres, Vlastivsda moravskä, Brno 1914, S. 459. 
1 9 6 Vgl. Z. Nejedly , Dejiny zpevu II, o. c , S. 187. 
1 9 6 Auch in unserer Familie befindet sich eines von ihnen. Es ist das Kunwalder 

Kanzional aus dem Jahre 1576. Darin steht geschrieben, daß das Buch in der Zeit 
der Gegenreformation im Schafstall vergraben war. Uber die Anzahl der alten 
Religionsbücher, die in evangelischen Familien von Javornik und Velkä zu finden 
sind, überzeugte sich die Öffentlichkeit im Jahre 1931, wo in Javornik eine Ausstellung 
dieser Bücher veranstaltet wurde. Allein aus der Zeit vor der Schlacht auf dem 
Weißen Berg (1620) wurden dort 14 Exemplare ausgestellt. Darüber berichtete 
K. K l u s ä k , Lidove noviny, 15. VII. 1931. 

1 9 7 Auf den Untergang dieser Tradition hatte hier auch die Vereinigung des 
ehemaligen lutheranischen und kalvinischen Glaubensbekenntnisses zur evangelischen 
Konfession der Mährischen Brüder einen Einfluß. Die Pfarrer rangen mit der Ein
führung eines „neuen Gesangs", was sich noch bis vor kurzer Zeit z. B. bei Begräb
nisgesängen bemerkbar machte. Eine Hörprobe von einem alten evangelischen 
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zusammenfassen, d a ß sich unter den Melodien zu geistl ichen L iede rn i m 
H o r n ä c k ö bis i n die Gegenwart Melodien erhalten haben, die in fast 
400 Jahre alten Kanz iona l en nachweisbar s i n d . 1 8 8 

39. Die m ä h r i s c h - s l o w a k i s c h e Grenzgegend u m die W e i ß e n K a r p a t e n ist 
ein Gebiet, i n dem sehr viele Liedaufzeichnungen gemacht wurden. In den 
zehn Gemeinden des Hor f i äcko , auf die w i r unser Interesse konzentr ieren, 
wurden seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunder ts bis heute rund 
5000 Aufzeichnungen gemach t . 1 9 9 Dieser R e i c h t u m d ü r f t e , wenn w i r die 
Z a h l der Dörfer und ihre E inwohnerzah l i n Be t rach t ziehen, auf dem Gebiet 
der Tschechoslowakei schwerl ich übe r t ro f f en werden. Ü b e r 1600 A u f 
zeichnungen wurden bereits p u b l i z i e r t , 2 0 0 ü b e r 3000 liegen nur i n hand
schrif t l ichem Mate r ia l v o r . 2 0 1 F r ü h e r war i m H o r n ä c k ö ein S ä n g e r mi t einem 
Repertoire v o n bis zu 300 L iede rn keine Seltenheit, und das Repertoire 
der hervorragenden S ä n g e r ist auch heute noch i n der Regel g r ö ß e r . 2 0 2 

Dieser L ied re i ch tum ist a m gesamten Liedbestand zu beobachten, der 
s ich i m H o r n ä c k ö seit Ende des vorigen Jahrhunder ts k a u m g e ä n d e r t hat. 
W e n n w i r das mi t den anderen Gebieten des Marchraums, insbesondere 
mi t der P o d l u z i genannten Gegend u m Bfec lav vergleichen, m ü s s e n w i r 
feststellen, d a ß dort seit der zweiten Hä l f t e des vor igen Jahrhunder ts die 
ä l t e r e L i e d k u l t u r i n wesentl ichem M a ß e v o n der neuen K u l t u r ü b e r d e c k t 
wurde, wie aus Vergleichen v o n Aufzeichnungen aus der zweiten Hä l f t e 
des vor igen Jahrhunder ts m i t dem g e g e n w ä r t i g e n Stand he rvorgeh t . 2 0 3 A u s 
dem H o r n ä c k ö sind jedoch fast alle L iede r entweder aus der Gegenwart 
oder aus noch n ich t a l lzu lange verflossener Zei t i n Aufzeichnungen vor 
handen. Das zeugt sicher v o n einer u n g e w ö h n l i c h s tarken Trad i t i on . A b e r 
i ch betone, d a ß sich von der Generat ion der heutigen Siebziger bis Sechziger 
an der g roße L i edvo r r a t schon verl ier t , die Bel iebthei t l ä n g e r e r K o m p o s i 
t ionen l ä ß t nach, die Sangesfreude geht verloren und auch die Gestalt der 
L iede r v e r ä n d e r t s i c h . 2 0 4 Das Repertoire der j ü n g s t e n S ä n g e r bewegt sich 
nur u m fünfzig L ieder . Dies ist durch das Schwinden der Gelegenheiten 

Begräbnisgcsang vgl. auf der Schallplatte Supr. Nr. 03127, S. 1, Aufnahme 6. Vergli
chen mit dem weltlichen Gesang kann man daraus ersehen, daß es sich hier wesentlich 
um eine andere musikalische Kultur handelt. Der größte Unterschied ist wohl in der 
Rhythmik bemerkbar. 

"» Ähnlich schreibt auch V. Ü l e h l n , o. c , S. 114—117. 
1 9 9 Ich betone jedoch, daß es sich um die Zahl der Individuen, d. h. um die Zahl 

der Aufzeichnungen mit Varianten, nicht aber um die Zahl der Liedeinheiten handelt. 
Diese Zahl ist natürlich viel geringer. 

2 0 0 Den motivischen Textkatalog der publizierten Aufzeichnungen bringt gemein
sam mit einer Ubersicht der Sammlungen C. H a v l i k o v ä in der Monographie 
Hornäckö, o. c , S. 511—527. 

2 0 1 Die meisten nicht publizierten Lieder aus dem Hornäckö sind im Ü E F hinter
legt. Die restlichen belinden sich in privaten Sammlungen. 

2U2 Yon einer einzigen Sängerin habe ich z. B. etwa 600 Lieder aufgezeichnet. 
2 0 : 1 Vgl. K. J e f ä b c k — V . F r o l e c — D . Iloly, o. c , S. 124. 
2 0 4 Z. H o r ä l k o v ä , Epicke pisne na Sloräclcu, GL 53, 1066, S. 231—236, führt an, 

daß sich bei den Sängern im Horfiäcko die Beliebtheit von der textlichen auf die 
melodische Seite verschiebt, Aber diesen von ihr gezogenen Schluß kann ich nicht, 
bestät igen. 
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zum Singen bedingt, was wiederum v o n der V e r ä n d e r u n g der gesamten 
Lebensweise und dem gesamten Zerfall der t radi t ionel len V o l k s k u l t u r ab
h ä n g i g ist, die i n unserem Gebiet beschleunigt seit dem Ende der 20er 
Jahre vor sich geht. 

Die L ieder aus dem H o r i i ä c k o erscheinen uns i n ihrem gesamten K o m 
plex als heterotypisch, d. h . als ein genetisch u n g l e i c h m ä ß i g e s Ganzes, wie 
dies i m allgemeinen fast ü b e r a l l der F a l l ist. W i r finden hier Lieder ä l t e r e r 
und j ü n g e r e r Schichten, Lieder , zu denen n icht getanzt wi rd , und Tanz
lieder oder eine Reihe verschiedener A r t e n v o n Tanzl iedern usw. W i r finden 
hier b ö h m i s c h e , slowakische und sogar einige Lieder aus anderen nat ionalen 
Tradi t ionen. A b e r der ü b e r w i e g e n d e Prozentsatz der Lieder , die als heimisch 
angesehen werden, sch l i eß t sich an die slowakische Vo lks t r ad i t i on an und 
g e h ö r t m i t seinem Merkmalen zum Bereich des sog. ös t l i chen Typs . 
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